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Register zur „Neuen Philologischen Rundschau“
Jahrgang 1897.

Äaohylos, Orestie, griechisch und deutsch

von ül rieh v. Wilamowi tz -Möllen-
dorff. Zweites Stück: Das Opfer am
Grabe (K. Frey) p. 257.

— Adversaria in Acschylum scripsit Frede-

ricua H. M. Blaydes (K. Frey) p. 353.
— G. Haupt, Conimentationea archaco-

logicae in Aeschyium (P. Weizsäcker)

p. 33.

d'Amico, Sajcva, Still' assedio di Akra-
gas del 406 a. C. (H. Swobuda) p. 148.

Antimachus: E F. M. Benecke, An-
timachus of Colophon and the position

of women in greck poetry (Sittl) p. 39.

Analecta Graeciensia (P. Weizsäcker) 1

p. 88.

Archäolog iBeh-epigraphische Mittei-
lungen auB Österreich - Ungarn.
Herausgegeben von 0. Benndorf und
E.Bormann. Jabrg.XVIil. (O.Schul-
theas) p. 54-, 314.

Aristophanoa: William G. Rüther- '

ford, Scholia Aristophanica (0. Kaehler)

p. 193.

v. Araeth, Pr. H. Ritter, Das klaa- 1

sieche Heidentum und die christliche

Religion (H Pansch) p. 77.

Bauder , Wilhelm , Wie lehren wir die

elementare griechische Syntax im An-
schluß an die Lektüre? (h) p. 366.

Bayeradorfer, A., vgl. F. Reber.

Begemann, EL, Bemerkungen zu alt-

sprachlichen Lehrbüchern (h) p. 367.

Beloch, Julius
, Griechische Geschichte.

2. Band : Bis auf Aristoteles und die Er-

oberung Asiens (A. Bauer) p. 264
Belsheim, J., Evangelium secundum Mat-

thaenm ante Hieronymum latine trans-

latnm e codice «lim Clarornontano nunc
Vatieano p 119.

— Codex Vercellenaia p. 120.

Benndorf, O., vgl. Arcbäologisch-epigra-

phische Mitteilungen.

Bennett, Charles E., Appendix to Ben-
nett's Latin Grammar, for teachera and
advanced stndents (K. Euling) p. 158.

Binder, Jos. Jul., Laarion Die atti-

schen Bergwerke ini Altertum (0. Wacker-
mann) p. 61.

Bisohoff, Ernst Friedr., Das Lehrer-

kollegium des Xikolaigymnasiums in

Leipzig 1816-1896/97 iLöschhorn) p. 383.

Boutmy, Emile, Le Parthenon et le

genie grec (P. Weizsäcker) p. 363.

Bormann, B., vgl. Archäologisch-epigra-

phische Mitteilungen.

Brugmann.K. undB. Delbrück, Grund-
rifs dcT vergleichenden Grammatik der

indogermanischen Sprachen. 1. Band:
Einleitung und Lautlehre von K. Brug-
mann. Erste Hälfte (§ 1—694). Zweite

Bearbeitung (Fr. Stolz) p. 327.

Brutus: P. Müllemeister, Bemer-
kungen zur Streitfrage über die Echt-

heit der Brutusbriefe I, 16 und 17

(L. Gurlitt) p. 387.

Busolt, Oeorg, Griechische Geschichte

bis zur Schlacht bei Chaeroneia (H. Swo-
boda) p. 215.

Büttner, Richard, Der jüngere Scipio

(P. Weizsäcker) p. 334.

Caetoni - Lovatelli ,
Ersilia, Antike

Denkmäler nnd Gebräuche. Autorisierte

Übersetzung ans dem Italienischen von

Clara Schoencr. Mit einer biogra-

phischen Einleitung von R. Scboener

(Bruncke) p. 182.

Callimachi hymni et epigrammata
iterum edidit Udalricus de Wilamo-
witz-Moellendorff (W. Weinberger)

p. 238.
— Alessandro Vcnicro, Gli epigrammi di

Callimaco (W. Weinberger) p. 273.

Calvi reliquiae, edition cornplete des

fragments et des temoignages , «tude

biograpbique et litteraire par F. Ples-
sis, avec un essai sur la polemique de

Ciccron et des Attiques par J. Poirot
(R. Büttner) p. 325.

Canu, Essai de Paleogcographie (H.)

p. 73.

Caspari, C. P., Briefe, Abhandlungen und
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Register. III

Predigten aus den letzten zwei Jahr-

hunderten des kirchlichen Altertums und

dem Anfang des Mittelaltern (tt) p. 107.

Catonis do agri cultura liber. Re-

cognovit Henricus Keil (E. Grupe)

p. 246.

— Coromentarius in Catonis de agri cul-

tura libruin. Ex recensionc Henrici
Keil (E. Grnpe) p 246.

Catulli Veronensis über edited by Arth.
Palmer (F. Gustafsson) p. 401.

— J. Vahlen, Catulliana {F. Gustafs-

son) p. 401.

Ciceronie scripta quae manserunt omnia.

Recognovit C. F. W. Mueller. Par-

tis III vol. I continens epistularum ad

familiäres, quae dicuntur, libros sede-

cim ,
epistularum ad Q. fratrem libros

tres, Q. Ciceronis de p^titione ad M.
fratrem epistulani, eiusdera versus quos-

dam de *signis XII (P. Dettweiler) p. 4.

— Ansgewählte Briefe von M. Tullius Ci-

cero. Erklärt von Friedrich Hof-
maun. Zweites Bändchen, bearbeitet

von Georg Andresen (L. Holzapfel)

p. 178.

— Rede für Sextus Roscius aus Amcria.
Für den Schulgebrauch erklärt von

G. Landgraf (Braun) p. 371.

— Cato maior de senectute. Für den

Schulgebrauch erklärt von Heinrich
Anz (L. Reinhardt) p__ 246.

— L. Gurlitt, Zur Überlieferungs-Ge-

schichte von Ciceros Epistularum li-

bri XVI (L. Holzapfel) p. 100.

— Karl Hachtmann, Die Verwertung
der vierten Redo Ciceros gegen C. Verres

(de signis) für Unterweisungen in der

antiken Kunst (R. Menge) p. 291.
— Th. Zielinski, Cicero im Wandel der

Jahrhunderte ^0. Weise) p. 149

Chronica Minora collegit et eincndavit

Carolus Fr ick. Vol. I. Accedunt

Hippolyt! Romani praeter Oanoncm Pa-

schalcm fragmenta chronologica (J. J.

Hoeveler) p. 274.

Codex Colbortinus Parisiensis Qua-
tuor Evangelia ante Hieronymmn latine

translata post editionem Petri Sabatier

cum ipso codice collataiu denuo edidit

J. Bels he im (ff) p 2ü6.

Collitz, H., Sammlung der griechischen

Dialektinschriften von J. Baunack
u. 8. w. 2. Band, 5. Heft (Fr. Stolz)

p. 121,

Cornelius Nepos. Erklärt von Karl
Nipperdey. Kleinere Ausgabe, 10. Auf-

lage, besorgt von Bernhard Lupus
(Ed. Köhler) p. 116.

Cornelius Nepos, Vitae. Für den Schul-

gebrauch raiterläuternden Anmerkungen,
einem Sachverzeichnis und einem Wör-
terbuch, herausgegeben von Karl Erbe
(E. Köhler) p. 150.

— Vitae exceilentium imperatorum. Für
die Schüler der Quarta bearbeitet von

Fr. Holzweiszig (E. Köhler) p. 355.

— Vitae. Für den Schulgebrauch bear-

beitet von Andreas Weidner. Mit
Einleitung, Namenverzeichnis und An-
hang versehen von Johann Schmidt
(E. Köhler) p. 311.

Curtiua, C^ vgl. Fr. Jacobs.

Daremberg, vgl. Dictionnaire des anti-

quites grecques et romaines.

Demosthenes: G. Helmke, De De-

mosthenis codicibus quaestiones selectae

(W. Fox) p. 321.
— H. Schefczik, Über die Abfassungs-

zeit der ersten pbilipp. Rede des De-
mosthenes (W. Fox) p. 97.

Deschamps, Gaaton, Das heutige Grie-

chenland. Nach der 5. Auflage des von

der Akademiegekrönten Originals. Autori-

sierte Übersetzung von Pani Markus
(P. Weizsäcker) p. 397.

Dictionnaire des antiquites gi*ecques
et romaines

,
redige par une societe

d’ecrivains speciaux . d'archöologues et

de professeurs, sous la direction de MM.
Ch. Daremberg et Edm. Saglio,
avec le concours de M. Edm. Pottier
p. 123.

Disaertationes philologae Vindobo-
nenses (Sitzler) p. 407.

Donatus: J. J. Hartman, De Terentio

et Donato commentat io (0. Wacker-
mann) p. 36.

Drück, Th. und F. Grunsky, Griechische

Übungsbücher (B. Grosse) p. 272.

Eins, R. , Das Rudern bei den Alten

(A. Bauer) p. 186.

Engelbrecht, August, Mykenisch-home-

rische Anschauungsmittel für den Gyrn-

nasialuntcrricht (G. Buchhold)
f>.

63.

Epictetua: Ivo Bruns, De schola Epic-

teti (R. Mücke) p. 227.

Erbe, K., vgl. K. Märklin.

Eucberii LugdunensiB opera omnia.
Rccensuit et commentario critico instruxit

Carolus Wotke p. 226.

EvqixIöov *jEAtVTj. Ad novain codicum

Laureutianorum factum a G. Vitellio

collationem recognovit et adnotavit

Henricus van Herw erden (L. Eysert)

p. 19.

Fuchs, Josef, Hannibals Alpenübergang
(Fr. Luterbacher) p. 410.
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IV Neue Philologische Rundschau:

Furtwängler
,

Adolf, Über Statuen-

kopiecn im Altertum. Erster Teil. (P.

Weizsäcker) p. 292.

Gardner, Ernst Arthur, A handbook
of greek sculnture (Sittl) p. 374.

— Percy, Sculptund tombs of Hellas

(Sittl) p. 285.

Gauckler, Paul, L'archäologie de la Tu-
nisie (Sittl) p. 40.

Olles, P., Vergleichende Grammatik d. klas-

sischen Sprachen Autorisierte deutsche

Ausgabe, besorgt Ton Job. Hertel
(Pr. Stolz) p. 136.

Qorra, Egidio, Morfologia italiana (P.

Pabst) p. 335.

Orenfell, B. P. and A. S. Hunt, New
classical fragments and otber greek and
latin papyri (J. Sitzler) p. 385.

Orunsky, Ygl. Drück.

Ouenther, Otto, Corpus scriptornm ec-

clesiasticorum latinorum. Vol. XXXV.
Epistniae imperatnrum pontificum alio-

rum inde ab a. CCCLXVII usque ad a.

DLIII datae (ff) p, 261.

Gurlitt, Ludwig. Lateinische Fibel für

Sexta (L. Buchbold) p. 380.

Gymnasial - Bibliothek, herausgegeben

von E. Pohlmey & H. Hoffmann
(P. Weizsäcker) p. 339.

Habich
,
Georg , Die Amazonengruppe

des attalischen Weihgeschenks (P. Weiz-
säcker) p. 212.

Haigh. A. E.
,
The tragic drama of the

Greeks (Sittl) p. 183.

Hardy, E. G., Christianity and the Ro-

man govemment (J. R Asmus) p. 222.

Harris, Hendel, A Study of Codex Bezae
(ROegg) p. 209.

Harvard studies in classical philo-
logy, Vol. VI; VII (Sittl) p. 41: 300.

Haube, Oskar, Die Epen der römischen

Litteratur im Zeitalter der Republik.

Zweiter Teil (Lnterbacher) p. 364.

Heinichen, Friedr. Ad., Lateinisch-

dcutsohes Schulwörterboch. Sechste ver-

besserte Auflage, bearbeitet von C.W a-

gener (0. Wackermanm p 318.
Henry, V., Antinomien linguistiques (Fr.

Stolz) p. 70.

Herkenrath, Boland, Studien zu den

griechischen Grabschriften (Th. Preger)

p. 182.

Herodotus erklärt von H. Stein. Zwei-

ter Band. Erstes Heft, Buch III.

Dritter Band, Buch V. u. VI. Fünfter

Band, Buch VIII u. IX (J. Sitzler)

p. 49.

— von IL Stein. Zweiter Band, zweites

Heft: Buch IV (/») p. 35.

Herodotus. Auswahl für den Schul-

gebrauch, herausgegeb von A. Schein d-

ler (J Sitzler) p. 69.

— Johannes Nikel, Herodot und die

Keilschriftforschung (R. Hansen) p. 50.

Hertel, Joh
, Ygl. Giles.

Hettner, vgl. 0. v. Sarwey.

Hodermann, Maximilianus, Quaestio-

num oeconomicarum specimen (Tb. Mat-
thias) p. 27.

Hofftnann, H., vgl. Gymnasial- Biblio-

thek.

Homeri opera et reliquiae. Recensuit

D. B. Monro (E. Eberhard) p. 241.

— Uiadis carmina cum apparatu critico

ediderunt J. van L e e u w e n J. F. et

M. B. Mondes da Costa (Sittl) p. 17.

— J. Ehler«, Homers Odyssee übersetzt

(H. Kluge) p. 81.

— G. Haebler, Fünf Vorträge über Ilias

und Odyssee (H. Kluge) p. 113.

— J. J. Hartman, Epistola critica ad

amicos J. van Leeuwen et M. H Mon-
des da Costa continens annotationcs ad
Ody8seam (Sittl) p. 17.

— George Edwin Howes, Homerische

Citate bei Plato und Aristoteles (Sittl)

p. 43.

— R. C. Jebb, Homer. Eine Einführung
in die Ilias und Odyssee. Autor. Obers,

von Emma Schlesinger (H. Kluge)

p. 65.
— P. C. Molhuysen, De tribus Homeri

Odysseae codicibus antiquissimis (H.

Kluge) p. 305.
— Wolfgang Reichel. Über home-

rische Waffen (P. Weizsäcker) p 124.

— Ferdinand Weck, Homerische Pro-
bleme (H. S. Anton) p. 145.

Hoppe, F. f Bilder znr Mythologie und
Geschichte der Griechen und Römer
(L. Buchhold) p. 237.

Hor&tii Flacci opera omnia. The wotks

of Horace with a commentary by Wick-
ham. Vol. I the ödes, carmen saecul.,

and epodes (E. Rosen berg) p, 165.

— Mein Vermächtnis. Dichtungen von
August Pohl (E. Roßenberg) p. 211.

— Sellin, Das Sabinische Landgut des

Horaz (0. Wacener) p. 108.

Hunt, A. 8., vgl. Grenfell.

Jacobs, Friedrich, Hellas. Geographie,

Geschichte und Litteratur Griechenlands.

Neu bearbeitet von Carl Curtius
(E. Schulze) p. 397.

James, M. Rhodos, The Testament of

Abraham (Rflegg) p. 200.

— Apocrypha Anecdota (Küegg) p. 200
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Register. _ V

Joachim, Herrn-, Geschichte der rörni-
|

sehen Litteratur (Fr. Luterbacher) p. 185. i

Iosephi Antiquitatum Iudaicarum Epi-

toma. Edidit Benedictus Niese (K.

Hannen) p. 225.

Iaokrateß: P. Galle, Beiträge zur Er-

klärung der 17. Rede (Trapezitikos) des

J sokrates und zur Frage ihrer Echtheit

(B. Grosse) p. 164.

Iuvenalis saturarum libri V. Mit er-

klärenden Anmerkungen von Ludwig
Friedlaender (Eskuchc) p. 69.

Kaegi, A., Griechisches Übungsbuch (B)

p 79.

Kautzmann, Pfaff und Schmidt,
Lateinische Lese- und Übungsbücher für

Sexta bis Tertia. Teil 1— III (B. Grosse)

p. 95.

Keppel, Theod., Die Weinbereitung im

Altertum und in der Neuzeit (E. Rosen-

berg) p 141.

Kimer, Giuseppe, Manuale de Lettera-

tura Latina ad uso delle scuole clas-

siche. Vol. 1. Letteratura arcaica (K. I

Euling) p. 93.

Kjellberg, Lonnart, Asklepios. Mytho-
logisch - archäologische Studien 1. Zur

Heimatsfrage (P. Weizsäcker) p. 106.

Knackfu8B, H. und Max Gg. Zimmer-
mann, Allgemeine Kunstgeschichte.

Erster Band :MaxGg. Zimmer mann.
Kunstgeschichte des Altertums und des

Mittelalters bis zum Ende der roroani-
|

sehen Epoche (P. J. Meier) p. 103.

Kobert, Rud., Historische Studien aus

dem pharmakologischen Institute der

kaiserl. Universität Dorpat. 5. Bd. (0.

Weise) p. 312.

Kohl, O., Griechisches Lese- u. Übungs-
buch vor und neben Xenophons Anabasis

i E. Bachof) p. 94.

Koldewey, Friedrich, Geschichte der

klassischen Philologie auf der Universi-

tät Helmstedt (Löschhora) p. 239.

Körting, G., Geschichte des griechischen
,

und römischen Theaters (0. Wacker-
mann) p 342.

Kretschmer, Paul, Einleitung in die

Geschichte der griechischen Sprache (G.

Herbig) p. 278.

Krumbacher, Karl, Geschichte der by-

zantinischen Litteratur von Justinian

bis zum Ende des ostrftmischen Reiches

P- 228.
Kubier, Lateinischer Unterricht im Über-

gang von Sexta nach Quinta (B. Grosse)

p. 367.

Kulturgeschichte des klassischen Alter-

tums (Bruncke) ,p. 173.

Lange, Adolf, Übungsbuch zum Über-

setzen aus dem Deutschen ins Lateinische

für Prima (O. Wackermann) p. 143.

Laplana, M. , Summa syntaxica com
tbematis ad exercendum. Pars prima:

Summa syntaxica. Pars sccunda: The-
mata ad exercendum (B. Grosse) p. 379.

Lattmann, Julius, Geschichte der Me-
thodik des lateinischen Elementarunter-

richts seit der Reformation (W. Warten-
berg) p. 349.

Leben und Werke der griechischen und
römischen Schulschriftsteller. Zusaramen-
gCBtellt von Lehrern der Stadtschule zu

Wismar (Fr. Luterbacher) p. 185.

Lindskog, Claes, Quaestiones de para-

taxi et hypotaxi apud priscos Latinos

(0. Weise) p 72.

Livi ab urbe condita libri. W. Weissen-

borns erklärende Ausgabe. Neu bear-

beitet von H J. M ü 1 1 e r. Zweiter Band
Zweites Heft. Buch IV und V. Sechste

Auflage (Fr. Luterbacher) p. 21.

— book 1 by John K. Lord (Fr. Luter-

bacher) p. 85.

Lykophron : Das Datum Lykophrous.

von William N. Bates (Sittl) p. 42.

Mahaffy, I. P., The Empire of tbc Pto-

lemies (H. Swoboda) p. 220.
— A survey of greek civilization (Sittl)

p. 409.

Manilius: Job. P. Postgate, Silva Ma-
niliana (Craraer) p. 245.

Märklin, 33. & K. Erbe, Anthologia

Latina. Blumenlese ans lateinischen

Dichtern (K. Peters) p. 110.

Martha, Constantin, Melanges de lit-

terature aneien ne (Sittl) p. 53.

Mather, Mauricius W., Quomodoiaciendi
verbi composita in praesentibus tempori-

hus enuntiaverint antiqui et «cripserint

(Sittl) p. 43.

Meyer, G. , Griechische Grammatik (Fr.

Stolz) p. 233.

Miller, Konrad, Die ältesten Weltkarten

(R. Hansen) p. 63; 412.

Mills, Th. R., vgl. G. Middleton.

Middleton, G. and Th. R. Mills, The
Student« Companion to Latin Authom
(0 Weise) p. 106.

Moschus : C. P r i n z , Quaestiones de Theo-

criti carmine XXV et Moschi carmine IV
(Sitzler) p. 407.

Müller, J., von, Handbuch der klassischen

Altertumswissenschaft. 22/23 Halbband
= Atlas zu Band VI : Archäologie der

Kunst, von C. Sittl 64 Tafeln mit

1000 Abbildungen nebst Textheft, In-

haltsverzeichnis und alphabetischem Re-

gister (fl p. 207.



VI Neue Philologische Rundschau:

Muaici scriptores graeci. Aristoteles

Euclides Nicomachus Bacchins Gauden-
tias Alypius et melodiarum veteruiu

quidquid exstat ed. Carolus Janus
(Ed. Köhler) p. 177.

Nelson, JuliuB, Über die Behandlung
der Kunstgeschichte ira Gyranasialunter-

richt (L. Koch) p. 287.

Nora, F., Perfectum und Imperfektum
respektive Passe defini und Imparfait

(H. Soltmann) p. 236.

Niese, Benedictus, Grundrifs der römi-

schen Geschichte nebst Quellenkunde
j

(J. R. Asmus) p. 251.

Oborziner, L., Le guerre germaniche die
j

Flavio Claudio Giuliano (J. R. Asmus)
|

p. 23. I

Occioni, Onerato, Storia della Lettera-

tura lutina (F. Luterbacher) p. 25.

Odelberg, Por, Sacra Corinthia Sicyonia

Pbliasia (Sittl) p. 76.

Oehler, Raimund, Der letzte Feldzug
des Barkiden Rasdrubal und die Schlacht

am Metaurus (F. Luterbacher) p. 377.

Pascal, Carlo, Studii di antichitä e mito-

logia (Sittl) p. 30.

Paul8on, Johannes, ln tertiam partem

libri luliacensis annotationes (Löschhorn)

p. 169.

Pausanias Beschreibung von Griechen-

land mit kritischem Apparat, heraus-

gegeben von Hermann Hitzig, mit
erklärenden Anmerkungen versehen von

H. Hit z i g und HugoBlömer. Erster

Halbband, Buch 1: Attika (P. Weiz-
säcker) p. 147.

PfafF, vgl. Kautzmann.
Plancus: L. Bergmil Her, Über die La-

tinitat der Briefe des L. Munatius Plan-

cus an Cicero (R. Rhodius) p. 356.

Platons Phädon, Klassiker-Ausgaben der

griechischen Philosophie. II. Von J. Stan-
der (Th. Klett) p. 369.

— H. Feddcrscn, über den pscndopla-

tonischen Dialog Axiochus (P. Meyer)

p. 146.

Plautus: W. M. Lindsay, An intro-

duction to latin textual emendation based

of tbe text of Plautus (L. Reinhardt)

p. 290.

— The Palatine text of Plautus (L. Rein-

hardt) p. 340.

Plinius: The Eider Pliny’s Chapters on

tbe History of Art translated by K. Jex-
Blake with commentary and historical

introduction by E. Seilers and ad-

ditional notes contributed by H. L. Ur-
lichs (Sittl) p. 202.

Podborsky, F., De versn Sotadeo (Sitzler)

p. 407.

Pöhlmann, Robert, Aus Altertum und
Gegenwart (Schulthefs) p. 360.

— Grundrifs der griechischen Geschichte

nebst Quellenkunde (0. Schulthefs) p.

229.

Pohlmey, E., vgl. Gymnasial-Bibliothek.

Pottier, vgl. Dictionnaire des antiquites

grecques et romaines.

Rademann, Ad., 25 Vorlagen zum Über-

setzen ins Lateinische bei der Abschlufs-

pritfung auf dem Gymnasium (O. Wacker-
mann) p. 175.

Reber, F. & A. Bayersdorfer, Klas-

sischer Skulpturenschatz (P. Weizsäcker)

p. 126 ; 250.

Reinhardt, Karl, Lateinische Satzlehre

(W. Bauder) p. 351.

Robert, Carl, Die Maratbonschlacht in

der Poikile und Weiteres über Polygnot
(Weizsäcker) p. 44.

— Neunzehntes Hallisches Winckclmanns-
Prograinm = Votivgemälde eines Apo-
baten (P. Weizsäcker) p. 74.

Saglio, vgl. Dictionnaire des antiquites

grecques et romaines.

Sarwey, O v. und F. Hcttner, Der
obergermanisch - ractische Limes des

Römerreichs. Im Aufträge der Reichs-

Limesknmmission herausgegeben (E.

Dünzelmann) p. 142.

Schaaf, Albin, Die Kunstausdrücke im
Unterrichte in den klassischen Sprachen.
Erster Teil (Löschhorn) p. 365.

Schanz, M , Geschichte der römischen
Litteratur bis zun» Gesetzgebungswerk
des Kaisers Justinian (\V.) p. 58.

Scheindler, vgl. Sedlmayer; Steiner.

Schlesingor, E., vgl Jebb, Homer.
Schmid, Wilhelm, Der Atticismus in

seinen HauptVertretern von Dionysios
von Halikamals bis auf den zweiten
Philost ratos (Weber) p. 390.

Schmidt, vgl. Kautzmann.
Schneider, Robert v. , Album aus-

erlesener Gegenstände der Antikensarnm-
lung des allerhöchsten Kaiserhauses (Sittl)

p. 248.

Schwartz, E. , Fünf Vorträge über den
griechischen Roman (M. Hodenuann) p.

345.

ScriptoreB latini raedii aevi Suocani
ediderunt Johannes Paulson et Lars
Wähl in (Löschhorn) p. 169.

Sedlmayer & Scheindler, Lateinisches

Übungsbuch für die oberen Klassen der

Gymnasien (B. Grösst*) p. 416.

8eeger, H. , Elemente der lateinischen

Syntax mit systematischer Berücksich-

tigung des Französischen (Löschhorn)

p. 270.
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Seneca: Cb. Delborbe, De Senecae

tragici substantivis (W. Summa) p. 306.
— A. Gabeis, De troporum in L. An-

naei Scnecae tragoediis generibus po-

tioribns (Sitzlcr) p. 407.

Simonides: A. Hauvette, De l’autlien-

ticite des epigrammes de Simonide (Th. i

Preger) p. 129.

Sittl, C., Archäologie der Kunst, 64 Ta-
feln mit 1000 Abbildungen nebst Tczt- i

beft, Inhaltsverzeichnis und alphabe-

tischem Register (C) p. 207.

— Die Anschauungsmethode in der Alter-

tumswissenschaft (P. Weizsäcker) p. 125.
j

Sophocles, the plays and fragmtnts with

critical note» ,
commentary aDd trans-

latiun in english prose by R. C. Jebb,
Part. VII, the Aiar, (Heinr. Müller) p.

114.

— Franz Bader, Sechs Tragödien von

Sophokles in deutscher Nachbildung
(Heinr. Müller) p. 289.

— Joh. HooykaaB, De Sophoclis Oedi- :

pode Coloneo (H. Müller) |>. 66.

— Lionel Horton-Smith, Ars tra-

gica Sophocleu cum Shakspcriana com-
parata (G. H. Müller) p. 337.

— W. Schn ei dawind. Die Antigone
des Sophokles (H. Müller) p. 1.

— M. Wetzel, Antiker und moderner
Standpunkt bei der Ik-urteiinng des So-

phokleischen Dramas König Ödipus (H.
i

Müller) p. 19.

Springer, Anton, Handbuch der Kunst-
geschichte. Vierte Auflage der Grund-
züge der Kunstgeschichte. Illustrierte

Ausgabe. I. Da« Altertum (P. J. Meier)

p. 159.

Stadtmüller, H , Zu einigen Grabschriften

der Palatiniachen Anthologie und ihren

Verfassern (J. Sitzler) p. 82.

Stegmann, Carl, Lateinische Elementar-
grammatik {Löschhorn) p. 13.

Stetner-Scheindler . Lateinisches Lese*

und Übungsbuch (B. Grosse) p. 80.

Steudlng, H., Denkmäler antiker Kunst.

Für das Gymnasium ausgewählt und in

geschichtlicher Folge erläutert (E. Bachof)

p. 127.

Strack, Max L., Die Dynastie der Pto-

lemäer (H. Swoboda) p. 394
Sturm, AmbroB, Das Delische Problem

(Hunrath) p. 415.

äuetonii Tranquilli Vita Divi Claudii.

Commcntario instruzit H. S m i 1 d a
(H. Düpow) p. 166.

— Divua Augustus edited with historical

introduction
,

commentary ,
appendices

and indices by Evelyn S. Shuckburgh
(R. Düpow) p. 117.

Syrl Bentontiae edited by R. A. H. Bick-
ford-Smith (E. Gru]ie) p. 342.

Tarbcll, F B.. A History of Greek Art

with an introductory ebapter on art in

Egypt and Mcsopotamia (Sittl) p. 408.

Tacitu8’ Historische Schriften in Aus-
wahl. Für den Schulgebrauch heraus-

gegeben von Andreas Weidner (Ed.

Wolff) p. 132.
— Annalen, herausgegeben von Johann
Müller. Für den Schulgcbrauch l>e-

arbeitet von A. Th. Christ (Ed. Wolff)

p. 85.

— Richard Dienel, Untersuchungen
über den Taciteischen Rednerdialog (Ed.

Wolff) p. 151.
— Joh. Friedr. Mareks, Kleine Stu-

dien zur Taciteischen Germania (Ed.

Wolff) p. 403.

Teiehmiiller , F. , Grundbegriff und Ge-
brauch von auctor und auctoritas. I. Teil.

Auctor (Löschhorn) p. 347.

The Adelphoe of Terence, with brief

notes and stage directions by William
L. Co wies (0. Wackermann) p. 355.

— J. J. Hartman, De Tervntio et Do-
nato commentatio (0. Wackermann)

p 36.
— Scholia Terentinna collegit et disposnit

Fr idericus Schlee (0. Wackermsnn)
p. 23.

Texte and Studies. Contributions to

Biblical and Patristic Literature. Edi-

ted by J. A. Robinson. Vol. II. No. 1.

A Study of Codex Bezae by Rendel
Harri 8. No. 2. The Testament of

Abraham by M. Rbodes James with

an appendii by W. E. Barnes Nr. 3.

Apocrypha Anecdota by M. Rh ödes
James (Rüepg) p. 209.

Theooritus: C. Prinz, Quaestiones de

Theocriti carmine XXV et Moschi car-

mine IV (Sitzler) p. 407.

Thiele, Richard, Die Gründung des evan-

gelischen Ratsgymnasiums zu Erfnrt

(1561) und die ersten Schicksale des-

selben (Löschhorn) p. 382.

Thomas, Emile, Rome et l’Empire am
dem premiers siöcles de notre ere (J.

Jung) p. 92.

Thukydides, Auswahl für den Schul-

gebrauch von H. Stein (J. Sitzler) p.

161.
— Thncydides Book III. Edited with in-

troduction and notes by A. W. Spratt

(J. Sitzlcr) p. 2.

Tozer, H. F., A History of ancient Geo-

graphie (J. Jung) p. 376.

Tsountas, Chrestos a. J. Irving Ma-
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natt, The Mycen&e&n age. A study

of the monuments and culture of pre-

homeric Greece, with an introduction by

Dörnfeld (Sittl) p. 891.

Vergilius: Mein Vermächtnis. Dich-

tungen von August Pohl (E. Rosen-

berg) p. 211.
— P. Schwieger, Der Zauberer Virgil

(E. Grupe) p. 400.

Vulgata: Samuel Berger, Histoire de

la Vnlgate pendant les premiers siecks

du Moyen Age (Eb. Nestle) p. 59.

— The Book of Judges in Greek accor-

ding tu the text of Codex Alexandriuus.

Edited for the Syndics of the University

Press by A. E. Brooke and N. M'Lean
(Eb. Nestle) p. 196.

Wachsmuth, Curt, Einleitung in das
Studium der alten Geschichte (O. Schul-

theis) p. 6.

Wagener, C., vgl. Heimchen.
Waldeck, A., Lateinische Schulgramma-

tik nebst einem Anhang über Stilistik

für alle Lehranstalten (K. Löschhorn)

p. 191.

Wartenberg. Wilhelm, Lehrbuch der

lateinischen Sprache als Vorschule der

Lektüre. Lernstoff der Sexta (LÖsch-

hom) p. 256.

Wattenbach. W.
,
Das Schriftwesen im

Mittelalter (Ruefs) p. 108.

Weber, Lotar, Die Lösung des Trieren-

rätsels (A. Bauer) p. 186.

White, John W., Der Opisthodomos auf

der Akropolis zu Athen (Sittl) p. 41.

Wiegand, Theodor, Die puteolanische

Bauinschrift (P. Weizsäcker) p. 52.

Willenbücher, H., Tiberius und die

Verschwörung des Sejan (P. Weizsäcker)

p. 334.

Willmann, O., Didaktik als Bildungs-

lehre nach ihren Beziehungen zur Sozial-

forschung und zur Geschichte der Bil-

dung (R. Menge) p. 254.

Wratielaviao laudes. Composuit P.

Scharnweber (Löschbom) p. 31.

Wright, John H
,
Eine Votivtafel für

Artemis Anaitis und M6n Tiamu im
Bostoner Kunstmuseum (Sittl) p 42

Wulff, J. t Lateinisches Lesebuch für den
Anfangsunterricht reiferer Schüler (B.

Grosse) p. 397.
Xenophon: Georg Oaberger, Studien

zum 1. Buch von Xenophons Anabasis
(R. Hansen) p. 163.

Zimmermann, Max Georg, Kunst-

geschichte des Altertums und des Mittel-

alters bis zum Ende der romanischen
Epoche (P. J. Meier) p. 303.

Zwei Wandtafeln der Akropolis von
Athen und des Forum Romanum der

Kaiserzeit (L. Buchhold) p. 79.
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Insertionsgebühr für die einmal gespaltene Petitzeile 30 Pfg.

Inhalt: 1) W. Schn ei dawind, Die Antigone de« Sophokles Übersetzung mit
einem Anhang sachlicher Anmerkungen (H. Müller) p. 1. — 2) A. W. Spratt,
Thucvdide« Book UI (J. Sit zier) p. 2. — 3) C. F. W. Müller, Ciceroui« Epistulae

ad Familiäres (Dettweiler) p. 4. — 4) Curt Wachs muth, Einleitung in das
Studium der alten Geschichte (0. Schultheis) p. 6. — 5) C. Stegmann, Lateinische

Elementargramatik (Löschhorn) d. 13. — F. K noke, Entgegnung p. 15. — E. Dünzel-
mann, Antwort p. 16. — Vakanzen.

1 ) W. Schneidawind, Die Antigone des Sophokles. Übersetzung

mit einem Anhang sachlicher Anmerkungen. Programm. Münner-

atädt, G. Blatz, 1895. 62 S. 8.

Diese Übersetzung in Prosa soll nach dem Vorwort des Verfassers

dem SchQler völliges Verständnis für das Original und zugleich Gewandt-

heit im Gebrauche des eigenen Idioms vermitteln. Sie ist also in erster

Reihe für die Vorbereitung der Gymnasialschäler bestimmt — denn der

Verfasser behauptet, dafs eine zweckmäfsige Übersetzung zweck mäfsig ge-

braucht, nicht schaden könne — dann aber anch für die Schüler der Real-

schulen und die Lehrer. Aber ich halte es doch für bedenklich, dem

Schüler eine prosaische Übersetzung in die Hand zu geben. Mag er auch

bei gewissenhafter Vorbereitung noch so unbeholfen übersetzen, der Lehrer

wird und soll sich damit begnügen und nur wörtliche Übersetzung ver-

langen: Sache des Klassenunterrichtes und nicht der Vorbereitung ist es,

ein möglichst gutes Deutsch durch die gemeinsame Arbeit des Lehrern

und der Schüler herauszubringen, während durch die Benutzung einer

solchen Übersetzung zubause der Schüler erfahrungsgemäfs sich die selb-

ständige Vorbereitung spart.

Der Übersetzung ist der Weekleinsche Text zugrunde gelegt. Ein-
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geleitet wird sie durch eine kurze, eine Seite umfassende Übersicht, d. h.

Inhaltsangabe. Sie ist fliefsend abgefafst. Es folgt auf S. 45 f. eine freie

Übertragung des zweiten Cborgesanges in modernem Versmafse. Der An-

hang, S. 47 ff., enthalt manche gute Bemerkungen, die von feinem Ver-

ständnis für die Tragödie zeugen.

Weifstsnburg i. E. Heinrioh Müller.

2) Thucydides Book III. Edited with introduction and notc

by A. W. Spratt. Cambridge, University Press. 1896; London

Clay & Sons. XXVII und 344 S. Kl. 8. 5 sh.

In der Einleitung spricht der Verfasser über die handschriftliche

Überlieferung des Thukydides, über das Leben und den Charakter des Ge-

schichtschreibers, über seine Vorgänger und sein Verhältnis zu diesen.

Die Ausführungen des Verfassers bieten zwar nichts Neues, aber sie stellen

alles Wesentliche hinsichtlich dieser Fragen schön übersichtlich zusammen.

Besonders lesenswert ist, was der Verfasser über die Sprache unseres Ge-

schichtschreibers sagt.

Der Text ist vou Fufsnoten begleitet, die über seine Überlieferung

und kritische Behandlung Aufschlufs geben. Diese werden durch den An-

hang ergänzt, der die wichtigsten kritischen Stellen vorurteilsfrei und be-

sonnen bespricht. Von den eigenen Vermutungen des Verfassers ist 10,

1

6^oi6tQ07ioi [titr] recht ansprechend. Ob 12, 1 roPro [<5| ipißog not-

wendig ist, bezweifle ich ; der Artikel ist durch die öftere Erwähnung des

ipißog im Vorhergehenden meiner Überzeugung nach hinreichend gerecht-

fertigt. Ebenso ist 13, 1 die Änderung: fir> oiv xexßg ye noielv, die

der Verfasser unter Verweisung auf VIII, 91, 3 vorschlägt, entbehrlich;

die Überlieferuug uij füv xaxOg rcoieiv wird durch Demosth. VIII, 65:

fifj avv ei nexovVoitov hinreichend geschützt. Kap. 23, 5 wünscht der

Verfasser beb vor a.crß.uöiov ; dies ist möglich; es kann aber nach olog

auch xaxtdvxog oder nviovxog ausgefallen sein. Warum er 24, 3 iantv-

öovxo üvaiQelv xoig vexgoig st. dyaiqeaiv xoig vexgoig trotz III, 109, 2

und 114, 2 verlangt, verstehe ich nicht; dvaiqeoig findet sich überdies

auch 109, 1, was dem Verfasser entging. Kap. 39, 4 vermutet er uolXa

(xoi) ... ei xvybvxa st. evxv%6vta, eine poetische Konstruktion, die hier

um so weniger möglich ist, da das Partie. Aor. st. Präsens unpassend ist.

Kap. 44, 2 schreibt der Herausgeber: ijv xe xai i'xovxag xi atiyyvdfiijg,

tivai iv xf Ttolei, ei fir) dyaübv tpaivoixo, wobei natürlich eivai fy xij
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;coXei von ov diä rofro xtUvaw ira vorhergehenden Satze abhängt. In

den Worten tlvai ev zfj noXti erkennt er eine direkte Anführung der

Worte Kreons 39, 6. Denselben Gedanken hätte er in noch engerem An-

schlofs an die Überlieferung erhalten, wenn er fiij elev iv zfj n6Xei ge-

schrieben hätte; denn u>} nach yvtoprp konnte leicht ausfallen. Aber der

Ausdruck tlvai iv zfj nöXti für die vorliegende Sache gefällt mir nicht;

auch nehme ich daran Austofs, dafs die Änderung des Herausgebers noch

eine zweite bedingt, nämlich iv zij :ro'Ktt ü /jrj st. el zfj trölei pij. Ich

schlage daher /.irj iyoiev st. tltv vor, da ja nach yvwfitjg die Buchstaben

/jtj£ leicht ausfallen konnten. Ganz verfehlt ist 45, 3 naQaztivopivtov

st. naQaßatrofizvoiv, und auch 45, 4 ist das starke vgyfi viel angemessener

als das vom Herausgeber vermutete schwache Kap. 45, 6 denkt

er an avzoE, das er erklärt „ultra suas ipse vires“. Der Sinn ist: die

Städte stürzen sich in Gefahren, weil, wenn es sich um die wichtigsten

Interessen handelt und alle beisammeu sind, jeder Ansichten und Erwar-

tungen hegt, die weiter reichen, als — seine Kräfte? Nein, gewifs nicht

sondern als ihre Kräfte, d. h. als die Kräfte der Städte und ihrer Be-

wohner. Daher halte ich auch ai-z6v, wie die meisten schreiben, für un-

richtig, und nur die Überlieferung avuSv für passend. Unnötig ist 48, X

icagdytoOai st. n(>oiidyeo!tat und 58, 1 driaizfjaai st. dvzaratzfjaai mit

Berufung auf Plat. Phädr. 241 A. Kap. 61, 1 möchte er lieber ;co\Xfy

ziv’ aaoloytav als 7ioX).tp zip d:co).oyiav, aber vgl. 5, 99: -tollrjv zrjv

itafiülrfliv, ferner 1, 70. 6, 10. 3, 16. 6, 46. 7, 71 u. s. w. Kap.

65, 3 vermutet er ptyalvveo&ai, bzw. pi) ini pällov yeviad-ai (repeattai),

das letztere nicht thukydideisch. Ich glaube', dafs fiällov ytvto&ai ver-

schrieben ist aus uettov (oder :cdvza) divaa 9at. Kap. 80, 2 ist der

Artikel, den der Herausgeber zu tgijxovra vfjeg fügen möchte, kaum mög-

lich, da die Schiffe im Vorhergehenden noch nicht erwähnt sind; Komma
nach steveadog steht schon bei Steup. Kap. 81 , 4 mit dem Heraus-

geber toiig uev alzlav ittltpfQOvzeg zip roß dtjuov xazdkvatv zu lescu,

geht schon aus dem Grunde nicht, weil damit der Vorwurf bezeichnet

wird , der gegen alle
,

nicht blofs gegen einen Teil erhoben wurde
; zrp

bei alzlav, woran der Herausgeber Anstofs nimmt, findet seine Erklärung

in den vorhergehenden Worten zovg fy&Qoig äoxoEvcag tlvai. Kap. 82,

1

ist die Einfügung von zoC vor zovg entbehrlich, wahrscheinlich aber 82, 4

die von ip nach dtroz^otrfjg ; ?p wollte schon Krüger ergänzen. Übrigens

hat der Herausgeber zip das Krüger zwischen äafaXtitf dt und imßov-
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leikaaScu st. 16 vorschlug, falsch verstanden; dies sollte im Sinne von

nvt zu äoepauiq gehören. Ich vermute xt st. x6. Kap. 82, 7 ist 1
)

(/Äv) äni unnötig; ebenso 91, 5: xfjr Tavaygaiav st. tv tfj Tavaygcf,

vgl. 2, 25, 4. 1, 114, 2. 5, 54, 3. 55, 2. Kap. 96, 3 würde die Schrei-

bung ovd' Sie st. ovte Sie das folgende te seiner Beziehung berauben,

und auch 113, 3 ist itavfialoi gewifs untadelig. Kap. 113, 6 schreibt

der Herausgeber gut nagomOat st. nagoixoi «Irrt, vgl. 93, 2.

Der Kommentar ist mit Sorgfalt und Sachkenntnis ausgearbeitet;

insbesondere sind auch die neueren archäologischen Untersuchungen über

Platää verwertet. Wenn der Verfasser gegen Herwerdens xatfeoiutg 9, 1

einwendet, die attische Form heifse yux&eotög, so ist er ira Irrtum, vgl.

v. Bamberg, Bert. Jabresb. VIU, 206. Kap. 43, 5 verbindet er ngög

ögyfjv Ij-viiva xtyr
t
ie unrichtig mit <trpaltvreg; der Sinn verlangt, dafs

man 'ijvxtva xiytjxe — ngög fjyitva x. fafst und mit Hermann und Krüger

LrjfiioiviEg aus Cr^ioCxe ergänzt.

Darlach. J. Bitzler.

3) M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia. Recognovit

C. F. W. Äueller. Partis III vol. I continens epistularum

ad familiäres, quae dicuntur, libros sedecim, epistularum ad Q
fratrem libros tres, Q. Ciceronis de petitione ad M. fratrem epi-

stulam, eiusdem versus quosdam de signis XII. Lipsiae, B. Q.

Teubuer, 1896. LXXXVIII u. 578 S. 8.

Die neue Ausgabe von Ciceros Briefen ad familiäres begrüfsen

mit mir die Kollegen gewifs mit grofser Freude. Denn durch den vor-

liegenden Band , dem hoffentlich alsbald ein weiterer mit den Briefen au

Attikus nacbfolgen wird, naht sich die auf den gesundesten wissenschaft-

lichen Grundlagen ruhende Teubnersche Textausgabe von Ciceros Werken

ihrem erwünschten Abschlufs. Zehn Jahre lang hat uns C. F. W. Mueller

auf die Briefe warten lassen. Denn er wollte mit Recht nicht eher ans

Werk gehen, bis L. Mendelssohns lange angekündigte kritische Aus-

gabe der Briefe ad fain. erschien und so ein vollständiger Apparatus cri-

ticus vorlag. Der Mendelssohnschen Abschätzung der Handschriften stimmt

Mueller ira ganzen bei, jedoch nicht ohne im einzelnen mit guten Grün-

den öfter von jener Ausgabe abzuweichen. So ist der Text, den er hier

bietet, nach seinen bewährten Grundsätzen geläutert und wird für die Zu-

kunft namentlich auch allen Lateinlehrcrn in Prima, die ja den zahlreichen
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sachlichen Schwierigkeiten der Brieflektüre entsprechend meist eine kom-

mentierte Ausgabe ihren Schülern in die Hand geben werden, ein unum-

gänglich notwendiges Buch sein. Denn die Anschaffung von Mendelssohns

Ausgabe ist bei dem hohen Preis nicht jedermanns Sache und wird von

jetzt ab, abgesehen von Spezialstudien, nicht mehr nötig sein. Die vor-

treffliche Adnotatio critica, die Mueller seiner Ausgabe beigegeben hat,

macht zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, führt aber alle Ab-

weichungen von den* neueren Ausgaben an und nimmt sehr häufig auf die

wichtigsten Erscheinungen der Fachlitteratur über Ciceros Briefe Bezug.

Sie enthält eigentlich eine Fülle von Gelehrsamkeit und darf nach dieser

Richtung als für den lesenden Gymnasiallehrer durchaus ausreichend be-

zeichnet werden, so dafs die übliche Phrase von dem „wirklichen Bedürf-

nis, dem das oder jenes Buch entgegenkommen soll“, hier einmal zur

Wahrheit wird. Die Ergebnisse der chronologischen Forschungen sind

nach der der Ausgabe Mendelssohns beigegebenen Tabelle, die auf E. Kör-

ner in Chemnitz und den bekannten Kenner der Cicerobriefe 0. E. Schmidt

in Meifsen zurückgeht, verwertet.

Es kann hier einem solchen umfangreichen Werke gegenüber nicht

meine Absicht sein, den Text im einzelnen zu besprechen und zu den

gemachten Vorschlägen über zweifelhafte Stellen noch weitere Beiträge zu

liefern. Dafs ich auch dem Mendelssobnschen Text nicht immer bei-

stimme, habe ich an mehreren Stellen meiner Auswahl von Ciceros Briefen

(Perthes 1894), die demnächst in zweiter Auflage erscheint, bethätigt.

So kann ich auch gar oft nicht den Muellerschen Text acceptieren,

mufs mir jedoch die Begründung für die Stellen, wo ich ganz eigene Wege

gehen mufste, für eine andere Gelegenheit versparen. Nur ein Wort über

die Schreibweise, die C. F. W. Mueller befolgt. Es will mir dünken, als

lege er iu dieser Beziehung den Handschriften ein Gewicht bei, das ihnen

nicht zukommt. Ihre Schreibweise wird doch wohl mehr die Gewohnheit

des Librarius oder auch seiner Zeit wiederspiegeln, als dafs wir Grund zu

der Annahme hätten, die wirkliche Orthographie Ciceros oder der Fa-

miliäres daraus erkennen zu können. Ich kann es daher nicht billigen,

wenn der gelehrte Herausgeber nach der leider in der Philologie heute

unverdient zu Ehren gekommenen zählenden Methode orthographische

Fragen entscheidet und so zu anderen Ergebnissen kommt als wir gewohnt

sind. Wo der wissenschaftlich unzweifelhafte Beweis fehlt — und dessen

Erbringung dürfte hier zu leugnen sein — , bleiben wir doch lieber bei
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der guten Überlieferung und schreiben nach wie vor gegen Mueller mo-

numentum und nicht monimentum, opportunus und nicht oportunus, se-

quuntur und nicht sccuntur u. ä.

Benaheim. P. Dettwollor.

4) Curt Wachsmuth, Einleitung in das Studium der alten

Geschichte. Leipzig. S. Hinei, 1895. VI u. 717 S. gr. 8.

.4-1«. — geb. Ji 17.50.

Endlich hat C. Wachsmuth der deutschen Forschung über alte Ge-

schichte dasjenige Werk geschenkt, das ihr so lange gefehlt hat. Mag

auch der eine und andere von seinem Standpunkte aus dies oder jenes

anders wünschen, so werden doch alle dankbar anerkennen, dafs durch

dieses Buch eine sehr empfindliche Lücke in trefflicher Weise aus-

gefüllt ist.

Nicht gering schlage ich es an, dafs es W. gelungen ist, über diesen

Stoff' ein Buch zu schreiben, das sich angenehm liest. Dabei ist er in

der Beurteilung der Quellen und ihrer Bearbeitungen gleich weit entfernt

von phantastischer Überschätzung wie von kleinlicher Unterschätzung ihres

Wertes. Die Kühe, Sachlichkeit und Milde des Urteils und das Fehlen

jeder scharfen Polemik berührt sehr wohlthuend, und wir wollen es daher

dem Verf. nicht verdenken, wenn er in den Rücksichten, die er noch lebenden

Forschern angedeihen läfst, gelegentlich etwas weit geht. Wo zu tadeln

ist, hält er mit warnenden Worten nicht zurück; so betont er, m. E. mit

vollem Hecht, mehrfach, dafs „Quellenuntersuchungen“, wie sie immer

noch so zahlreich zutage treten, eigentlich keine Themata für Anfänger

sind; vgl. S. 55 f. und S 222. Wer sich selber erfolglos mit dem

Quellenverhältnis der Alexanderhistoriker beschäftigt hat, wird es nur

billigen können, wenn Verf. schreibt, diese Aufgabe sei „in neuerer und

neuester Zeit mit einer weit über das” Erreichbare hinausstrebenden Be-

flissenheit immer und immer wieder angefafst worden“ (S. 567 und ähn-

lich S. 573 über die Quellen Diodors im 17. Buche). Dieselbe vorsichtige

Zurückhaltung zeigt W. bei Beurteilung der Quellenfrage des Livius

(S. 594), des Appian (S. 604 f.), des Vellejus Paterculus (S. 609 f.) und

des Florus (S. 612), wo er nicht ohne Schärfe von der geradezu aussichts-

losen „Quellenjagd“ spricht. Vorsichtig äufsert er sich zu all den Fragen,

welche die scriptores historiae Augustae dem Forscher aufgeben (S. 690 f.).

Ara meisten vermissen wird man eine Behandlung der Methodik der

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 1. 7

alten Geschichte, eine eigentliche Historik. Diese vom Verf. dieser „Ein-

leitung“ verlangen hiefse ein Werk fordern, für das bis jetot Vor-

arbeiten so gut wie ganz fehlen. So müssen wir uns mit dem begnügen,

was er in dem einleitenden Kapitel, einem historischen Überblick über

die Behandlung der alten Geschichte in der neueren Zeit im steten Zu-

sammenhang mit der ganzen Entwickelung der Altertumswissenschaft, über

das Erwachen des kritischen Geistes in der Bearbeitung der alten Ge-

schichte sagt. In der Charakteristik Niebubrs führt er uns wenigstens

die Aufgabe der Kritik vor (S. 28 ff.) und bei Besprechung der Forsch-

ungen von K. W. Nitzsch (S. 64) sucht er auch der modernen Auffassung

der alten Geschichte, die vor allem die Bedeutung der wirtschaftlichen

Verhältnisse betont, gerecht zu werden. Die Würdigung der neuesten in

diesem Sinne geschriebenen Werke, des I. Bandes der griechischen Ge-

schichte von Beloch und des ganz einfach epochemachenden II. Bandes

von Ed. Meyers Geschichte des Altertums folgt erst S, 562—565, da der

Druck des Buches sehr lange Zeit in Anspruch nahm
,
ein Übelstand, der

sich auch sonst noch öfter fühlbar macht und dem die nicht unerhebliche

Anzahl von Nachträgen (S. 705—708) abzuhelfen sucht.

Auf eine Übersicht über Inhalt und Disposition des Werkes und

eine nähere Charakterisierung einzelner Teile desselben mufs ich mit

Rücksicht auf den hier zur Verfügung stehenden Raum verzichten; statt

dessen gebe ich eine Anzahl mehr allgemeiner Bemerkungen.

Trotz einer mitunter fast verwirrenden Fülle des sich herandrängen-

den Stoffes und der zu erörternden Fragen ist die Darstellung durchweg

klar und durchsichtig. Überall ist der Stand unserer Kenntnisse geuau

bezeichnet. Anregend wirkt das Buch dadurch, dafs es vielfach auf noch

ungelöste Probleme hinweist. So wird im ersten Abschnitt des allge-

meinen Teiles, der die allgemeinen litterarischen Quellen, Photios und die

Konstantinische Encyklopädie behandelt, gezeigt, wie sehr die Unter-

suchung der indirekten Überlieferung der bedeutenderen Geschichtswerke

in den späteren Kompilationen noch im Argen liegt, ein Abschnitt, der

uns die grofse Sachkenntnis des Verf. auch auf dem abgelegenen Gebiete

der Excerptenlitteratur zeigt. Man vergleiche ferner den Hinweis auf die

Notwendigkeit einer neuen Behandlung des Hellanikos (S. 510, Anm. 2),

auf die grofse Aufgabe einer möglichst vollständigen Rekonstruktion des

Inhaltes des livianischen Geschichtswerkes (S. 596), auf die grofsen, so

dringend notwendigen Arbeiten zur historia Augusta (S. 692) u. a. Auch
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dafür müssen wir Wachsmuth besonders dankbar sein, dafs er über Ge-

biete, welche viele von uns mehr abschrecken als anziehen, uns so vor-

trefflich orientiert. Beispielsweise sei genannt das umfangreiche Kapitel

über die Weltchroniken (S. 127—202), eine mühsame und geduldige

Arbeit, die wir um so freudiger begrüfsen, als Verf., dem wir das Leip-

ziger Rercuntiationsprogramm von 1892 über die chronologischen Arbeiten

des Eratoatbenes, des Apollodoros von Athen und des Sosibios Lakon ver-

danken, hier aus dem Vollen schöpft.

Aber auch da, wo W. nicht, wie bei Diodor, Pompejus Trogus, Florus

und den Apophthegroensammlungen
,

selbstthütig in die Forschung ein-

gegriffen hat, ist sein Buch nie eine blofs nach sekundären Quellen ge-

arbeitete Kompilation. Selbstverständlich verschmäht Verf. die Unter-

stützung abgeleiteter Quellen nicht, aber zuerst geht er immer auf die

behandelten Schriftsteller selber zurück und bietet uns auf Grund selb-

ständiger Abwägung sein eigenes Urteil
,
so gerade in dem Kapitel über

die Weltchroniken bei Behandlung des Kastor von Rhodos (S. 139 ff.), der

heidnischen Chronographen der Kaiserzeit (S. 147 ff.) und des nach allen

Seiten so schwierigen Eusebios (Hieronymos) S. 163 ff.

Trefflich versteht es Wachsmuth, lebensvolle Charakterbilder einzelner

Schriftsteller zu zeichnen oder ganze Litteraturgattungen zu charakteri-

sieren; ich verweise auf die Abschnitte über die biographische und Me-

moirenlitteratur bei den Griechen uud Römern (S. 202— 209), über Thu-

kydides (S. 51 8 ff.), ein wahres Kabinettstück, über die Entwickelung der

römischen Annalistik (S. 618ff. uud S. 630 f.), über Polybios (S. 639ff.),

Poseidonios (S. 648 ff.), Cäsar und die Entstehung des Corpus Caesarianum

(S. 662 ff.), Tacitus (S. 677 ff.), Ammianus Marcellinus (S. 684 ff) u. a.

Hier und auch sonst bekommt man durchaus den Eindruck, ein von langer

Hand vorbereitetes und daher bis ins Einzelne, namentlich auch im Stile,

sorgfältig geglättetes Buch vor sich zu haben. Nur ganz selten stöfst

man auf Ausdrücke, die man ja wohl im mündlichen Vortrage braucht,

aber nicht schreiben sollte, wie „der grofse Aleiander " oder „der make-

donische Philipp “. Die bis ins Einzelne gehende Sorgfalt zeigt sich auch

in der Genauigkeit der bibliographischen Angaben und der Korrektheit

des Druckes, die blofs ganz gegen den Schlufs hin ein wenig zu 'wünschen

übrig läfst. Immerhin sei es hier gestattet, den Wunsch ausznsprechen,

dafs künftig die Gelehrten, wie Sal. und Theod. Reinach, Gustav und

Otto Hirschfeld, Aleiander und Eugen Pridik (s. S. 560, Anm. l und
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S. 567, Anm. 1), durch die Vornamen voneinander unterschieden und

bei Büchern der Druckort, bei Dissertationen die Universität angegeben

werden möchten.

Auch sonst hätte ich an dem Werke mebreres auszusetzen. So

scheint mir, es hätte die Erörterung der Frage nach „Umfang und Aus-

dehnung der alten Geschichte“ nicht in den Anhang S. 312—316 ge-

hört, sondern in die Einleitung. Übrigens setzt Wachsmuth in. E. mit

Recht ihr Ende auf den Eintritt, nicht, wie A. v. Gutschmid, auf den

Schlnfs der Völkerwanderung. Ebenso hätte die Frage, mit welchen Völ-

kern sich die Geschichte des Altertums zu befassen habe, eher in der

Einleitung als in den Vorbemerkungen zum besonderen Teil (S. 317 ff.)

erörtert werden sollen. Der Abschnitt über die Verwandtschaftsverhält-

nisse, Ursitz uud Urkultur der Indogerraanen (S. 317 — 325), der ja eigent-

lich blofs zeigen soll, dafs die Behandlung dieser Fragen nicht hierher ge-

hört, dürfte füglich fehlen, nicht blofs, weil ihn niemand in einer „Ein-

leitung in die alte Geschichte“ sucht, sondern auch, weil eine Beant-

wortung dieser Fragen auf knappem Raum schlechterdings unmöglich ist.

Dafs Wachsmuth sein Thema möglichst weit gefafst hat, will ich

uicht beanstanden. Die Ausdehnung der alten Geschichte auf die Ge-

schichte der Ägypter, Assyrer und Babylonier, Phönizier, Karthager, He-

bräer, Hethiter, Lyder und Eranier ist durch die Fortschritte der modernen

Forschung gerechtfertigt; denn „eindringlicher als je haben die Funde der

jüngsten Vergangenheit gelehrt
,

wie viele Verbindungsfäden zwischen

Orient und Occident hin uud her laufen“ (S. 317). Fraglich ist mir blofs,

ob nicht einzelne Partieen dieser Abschnitte im Rahmen dieses Buches zu

ausführlich gehalten seien. Jetzt wird mit fast behaglicher Breite nicht

allein von den Expeditionen und Ausgrabungen in Ägypten berichtet, son-

dern S. 349 ff. auch von der ägyptischen Schrift und Sprache und ihrer

Entzifferung, ohne dafs es demjenigen, der nicht bereits eine Vorstellung

von den Hieroglyphen hat, möglich sein wird, die Auseinandersetzungen

ohne Illustrationen zu verstehen. Ähnliches gilt von dem, was über die

Ausgrabungen in den Ruinenstädten Mesopotamiens, besonders diejenigen

von Layard S. 378 f. und S. 365 ff. von der Keilschrift und ihrer Ent-

zifferung gesagt ist. Zu breit ist auch die Auffindung des Avesta S. 477 ff.

dargestellt, zumal da derselbe ja, wie Verf. S. 480 selber bemerkt, keine

neue Belehrung über die politische Geschichte der Eranier gebracht hat.

Umgekehrt wird man hier fragen dürfen, ob der Verf. gut daran gethan
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habe, Indien völlig auszuschliefsen (vgl. S. 313, Anm. 1), da doch Kultur-

einflüsse Indiens auf den Westen sieb durchaus nicht bestreiten lassen.

Verf. sah übrigens die Unmöglichkeit, in gleicher Ausführlichkeit wie

über die orientalischen auch über die griechischen Ausgrabungen zu be-

richten, selber ein und verweist daher für diese S. 561 einfach auf die

Zusammenstellungen bei Busolt I
2

, Ed. Meyer II und Beloch I. Hätte

sich nicht eine Reduktion des Umfanges des Buches oder Raum für Not-

wendigeres erreichen lassen, wenn sich Verf. auch iu den andern Ab-

schnitten mit solchen Verweisungen begnügt hätte? Das sind ja freilich,

wie ich gerne zugebe, Punkte, wo die Entscheidung darüber, was eine

solche „Einleitung“ bieten solle, was nicht, mitunter blofs vom persön-

lichen Geschmaeke abhängt. Da aber Verf. sich im allgemeinen von dem

Gedanken leiten läfst, die Geschichte des Altertums nur so weit aus-

zudehnen, als es nötig ist, um die zwischen Orient und Occident vor-

handenen Beziehungen und Kultnrströmungen verständlich zu machen (vgl.

aufser S. 317 noch S. 463 und 474), so scheint mir im Abschnitt über

orientalische Geschichte mehreres entbehrlich. Da z. B. die Berührung

der Griechen und Römer mit den Hebräern verhältnismäfsig spät beginnt,

so sehe ich, offen gestanden, nicht recht ein, warum die Beschaffenheit

und Entstehung der alttestamentlichen Quellen eine so eingehende Berück-

sichtigung verdiente, wie sie ihnen hier S. 415—435 zuteil geworden ist.

An einen überzeugenden Abschlufs in der Erörterung der zahlreichen

schwierigen Fragen konnte ja, wie Verf. selbst wiederholt bemerkt, hier

doch nicht gedacht werden.

Durch Unterdrückung oder kürzere Fassung solcher Partieen hätte

sich Raum gewinnen lassen für eine etwas eingehendere Besprechung der

Quellen zur Geschichte der klassischen Völker, die jetzt von den 700

Seiten des Buches den verhältnismäfsig bescheidenen Raum von 200 Seiten

einnimmt, nämlich die Griechen S. 489—665, die griechisch-makedonische

Welt unter Alexander d. Gr. und den Diadochen S. 565— 588, die Italiker

S. 588— 673, das römische Reich unter den Kaisern S. 673—704. Die

hellenistische Periode gesondert darzustellen, hat Verf. seine guten Gründe

(S. 565 f.) ; übrigens ist die Darstellung der Quellen hier begreiflicher-

weise sehr knapp (S. 579—588), denn die littcrarischen Quellen sind fast

ganz verloren, die Inschriften aber so zerstreut, dafs eine Zusammen-

stellung hier unmöglich wäre (S. 585). Dafs aber 30 Seiten nicht ge-

nügen zu einer auch nur summarischen Übersicht über die Quellen zur
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römischen Kaiserzeit, wird niemand bestreiten wollen. Allerdings ist

manches hierher Gehörige schon im allgemeinen Teile behandelt und

konnte daher hier kurz zusaromengefafst werden; denn die so lästigen

Zurückweisungen hat Verf. im allgemeinen mit Recht vermieden.

Übrigens ist sich Wachsmutb sehr wohl bewufst, dafs er gerade hin-

sichtlich der griechischen Geschichte nicht alle Ansprüche der Leser be-

friedigen kann. Er hebtS. 488—494 selber hervor, wie sehr sich die Auf-

gabe des Historikers kompliziert, aber auch verfeinert, wenn er das Gebiet der

griechischen Geschichte betritt. Den Inhalt der griechischen Geschichte

verstehen heifst die Entwickelung des gesamten griechischen Geisteslebens

verfolgen. So aufgefafst müfste eine Quellenkunde zur griechischen Ge-

schichte alle Aufserungen des Geisteslebens der Griechen darstellen, also

ein Buch für sich beanspruchen; daher mufste sich Verf. im Rahmen des

vorliegenden Werkes bescheiden, „auf den weiteren Gesichtskreis hinzu-

weisen, die spezielle Orientierung aber ausschliefslich für die geschicht-

lichen Quellen im engeren Sinne zu geben“ (S. 494), und auch hier sich

auf eine Skizzierung der Hauptlinien beschränken. So ist denn eine etwas

ausführlichere Behandlung unter den Universalhistorikern nur Ephoros zuteil

geworden (S. 498—507) und aufserdem der Trias der klassischen Histo-

riker, Herodot, Tbukydides und Xenophon.

Eine etwas ausführlichere Behandlung hätten unter den Quellen zur

römischen Geschichte die Briefe Ciceros verdient; sie sind denn doch eine

so wertvolle historische Quelle, dafs die einzelnen Sammlungen, ihr Um-

fang und ihre Entstehungszeit ebenso gut hätten besprochen werden dürfen,

wie von manchen minder wichtigen oder verlorenen historischen Werken

eine Rekonstruktion des Inhaltes und der Disposition versucht wird. Auch

die Würdigung der historisch interessanten unter den Reden sollte nicht

kurzer Hand der Litteraturgeschichte zugeschoben werden, wie das hier

S. 668 mit der Bemerkung geschieht: „seine vielgefeierten Reden bei-

läufig zu würdigen, ist freilich ganz unthunlich“.

Doch nun genug der Ausstellungen! Ich will lieber zum Schlüsse

noch auf einige Partieen des Buches hinweisen, die mir besonders ver-

dienstlich zu sein scheinen. Volle Anerkennung verdient der zweite Ab-

schnitt des allgemeinen Teiles, „urkundliche und monumentale Quellen“,

mit seinen vortrefflichen Bemerkungen über handschriftliche Urkunden

(S. 241—248) über monumentale Urkunden, Inschriften und Inschrift-

Sammlungen (S. 248—266), über Kunstdenkmäler, besonders über die
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Münzen, deren höbe Bedeutung für das Studium der alten Geschichte

Wachsmutb mit aller Energie hervorhebt (S. 267—279). Geschieht

orientiert ein weiteres Kapitel (S. 280— 287) über die Hauptprobleme

der Metrologie, ein Gebiet, auf dem gegenwärtig zwar noch grofse Un-

sicherheit herrscht, das aber befähigt ist, als historische Hilfsdisziplin

Licht zu werfen auf die Entwickelung der internationalen Verkehrs-

verhältuisse des Altertums. Von dem gelehrten Herausgeber des Laurentius

Lydus (negl diooij[tei(ov) liefs sich über antike Chronologie ein besonders

guter Abschnitt erwarten; in der That erfüllt das Kapitel über das Ka-

lenderwesen , die Jahresdatierungen und Jahreszäbluugen (Äreu) die ge-

hegten Erwartungen voll und ganz, ohne dafs der Verf. aus der grofsen

Fülle des Unsicheren und Unbestimmten ein Hehl machte (S. 287—312).

Sehr verdienstlich ist der Abdruck des astronomischen Kanon des Ptolemaios

S. 305 f., dessen Einrichtung S. 301 ff. erklärt ist. Gefreut hat es mich,

dafs Wachsmuth das Datieren nach Olympiaden und Jahren der Stadt als

das zu bezeichnen wagt, was es ist, „eine gelehrte Marotte“, die zum

Glück immer mehr verschwinde (S. 312). An den genannten Abschnitten

gefällt mir vor allem, dafs sie einen echt propädeutischen Charakter be-

sitzen, d. b. gerade ausführlich genug sind zur Einführung, ohne durch

allzu reiches bibliographisches Ddtail zu verwirren. Eine erschöpfende

Behandlung gehört iu die Spezialvorlesungen über Epigraphik, Numis-

matik und Chronologie, weshalb es auch nicht gerechtfertigt wäre, hier

Wünsche nach reicheren Zusammenstellungen auszusprechen. Nur auf

eiues sei mir gestattet hinzuweisen, auf die aufserordentliche Zerstreutheit

des Materiales und der Litteratur zur griechischen Epigraphik. Hoffent-

lich findet der S. 264 geäufserte Wunsch nach Schaffung eines Organes,

wie wir es für die lateinischen Inschriften seit Jahren in der „Ephe-

rneris epigraphica“ haben, am zuständigen Orte Gehör.

Zum Schlüsse möchte ich noch rühmend hervorheben, dafs das Buch

trotz seines grofsen Umfanges übersichtlich ist und dafs ein ausreichendes

alphabetisches Register (S. 709— 717), sowie die Inhaltsübersicht S. III—VI

das Nachschlagen sehr bequem machen.

So sei denn dieses Werk, eine Frucht langen und eindringenden

Fleifses, nicht blofs den Historikern, sondern auch den Philologen aufs

wärmste zum Studium empfohlen; denn gerade für diese eignet es sich

zur Einführung vortrefflich, da es dem Verfasser offenbar darauf ankam,

nicht ein erschöpfendes Repertorium, sondern ein Werk propädeutischen
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Charakters, eben eine „Einleitung in die alte Geschichte“ zu

schreiben.

Ein Werk, wie das vorliegende, erfordert, wenn es nicht veralten

soll, immer wieder Nachträge. Diesem Obeistande sucht Verf. zu steuern,

indem er verspricht, in geeigneten Zwischenräumen besondere Ergänzungs-

hefte auszugeben; wir aber mochten dem Werke einen solchen Absatz

wünschen, dafs es in absehbarer Zeit in neuer Auflage erscheinen könnte.

Frauenfeld (Schweiz). Otto Schaltlzera.

5) Carl Stegmann, Lateinische Elementargrammatik. Leip-

zig 1896. B. G. Teubner. 103 S. 8. Jt 1.20.

Das schön ausgestattete Büchlein entspricht in ganz hervorragender

Weise dem Bedürfnis des lateinischen Unterrichts in Sexta und Quinta.

Es beruht in der Hauptsache gänzlich auf des Verfassers trefflicher Schul-

grammatik, welche, wie nunmehr wohl allgemein anerkannt ist, den For-

derungen der neuen preufsischen Lehrpläne am besten entspricht. Im all-

gemeinen ist in der Elementargrammatik auch äufserlich der Lehrgang

des gröfseren Buches, selbst mit Rücksicht auf die Paragrapheneinteilung,

beibehalten; ausgelassen sind mit Recht verschiedene Paragraphen, wie

§ 3 (Quantität), von dem nur die Anmerkung wiederholt ist, § 37 und

38 (Griechische Deklination), von welcher nur die Eigennamen der 1. auf

as und es in § 9 Anm. 1 erwähnt werden, und §§ 39—43 (Übersicht

über die lateinische Kasusbildung); gestrichen ferner zahlreiche, nament-

lich in den Anmerkungen gegebene Einzelheiten, z. B. die dem Anfänger

entbehrliche, übrigens für ihn selbstverständliche Regel, dafs in zusammen-

gesetzten Wörtern nach den ursprünglichen Bestandteilen getrennt wird,

die Erklärung des Begriffs der Sammel- und Stoffnaraen u. a. Die Be-

sonderheiten in der Kasusbildung der dritten Deklination sind unter Nicht-

berücksichtigung von litium und faucium auf die nötigsten Punkte mit

Erwähnung von ferro ignique beschränkt, auch die Regeln über die De-

klination der substantivierten Adjektivs der 3. etwas verkürzt. Die un-

regelmäfsige Deklination ist in der Elementargrammatik in einen Para-

graphen zusammengezogen und kürzer dargestellt, insbesondere sind die

einzelnen Singularia tantum gar nicht und von den Pluribus tantum nur

die nötigsten beigebracht, die Adverbialbildungen bei den Zahlwörtern be-

seitigt und bei den korrelativen Pronominaladverbien cum nebst ui ge-

tilgt. Unter den Verben fehlen mit Recht als zunächst noch nicht erfor-
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derlich folgende: absconda, mico nebst emico und dimico, frico; fervro,

supersedeo, sorbeo, niteo, oleo nebst redoleo, palleu, aveo, cieo, caniveo

frigeo, polleo; dagegen sind richtig hinzugefßgt: prohibeo, deierreo; accio

amicio, esurio; itUerpungo, extendo, appendo, wofür stis)>endo treffend

eingefügt ist, suffero, degn, ambigo, delmguo, respuo, scalpo, cmcludo,

sapio, desipio, moto, pecto, rerro; promitto ist mit aufgenommen: unter

den Incobativis sind ausgelassen : obsolesco, rffervesco, effloresco, refrigvsco

condolesco, obstupesco, coalesco, resipisco, obduresco, maturesco, obmuiesco,

unter den Deponentibus: plccfor, asseniior. Die Verba defectiva und im-

personalia sind mit Streichung von queo, negueo, salve , ave
,
cedo, apage,

quaeso, beziehungsweise ningit, pluit, dilucescii, advcsperascit, piget, pu-

det, poenilet, taedet, miseret, conducit aufgeführt. Bei den Präpositionen,

von denen die wichtigsten durch gesperrten Druck hervorgehoben sind,

sind nur die gewöhnlichsten Bedeutungen berücksichtigt; recht gut sind

die dafür beigebrachten Beispiele. Sehr dankenswert erscheint ferner die

Beigabe des § 83: „Von den Konjunktionen“, wo die in der Lektüre ge-

wöhnlich schon früh vorkommenden koordinierenden und subordinierenden

Konjunktionen mit Andeutung der notwendigsten Regeln über ihren Ge-

brauch klassenweise zusammengestellt sind. In Anhang I werden einige

syntaktische Regeln für Quinta, nämlicb die über die Orts- und Zeit-

bestimmungen, die „ Dafs-Sätze wobei mit richtiger pädagogischer Ein-

sicht der schon für Anfänger sehr wichtige Unterschied im Gebrauche des

Acc. c. Inf. und von ut hervorgehoben wird, und die Partizipialkonstruk-

tionen behandelt, in Anhang II die Genusregeln der 3. Deklination in

einer zweiten, überaus praktischen Form mitgeteilt, so dafs alle Aus-

nahmen, die dasselbe Geschlecht haben, jedesmal zu einer gröfseren Gruppe

zusammengefafst und die den einzelnen Substantiven beigefügten Adjektive

unter Zustimmung der Verfasser dem lateinischen Lese- und Übungsbuch

für Quinta von Kautzmann, Pfaff und Schmidt entlehnt sind. Berichtigt

ist S. 2 die ursprünglich unrichtig angegebene Silbentrennung bei o-mni.%

do-ctus. scri-psi und vergleichsweise hinzugesetzt al-ter, ar-tis, cm-ptus,

bel-lum.

Das Buch ist als eine sehr gediegene Leistung zu bezeichnen und

verdient unbedingt die weiteste Verbreitung.

Dresden. LBsohhorn.
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Kntgcgnnng.
Die Beurteilung meines Buches: „Die römischen Moorbrücken in Deutsch-

land. Berlin, Qärtner 1895“ in Nr. 23 dieser Rundschau 1896 veranlagt

mich zu folgender Erwiderung:

1. Für die Moorbrücken des Diepholzer Moores ist von mir selbst-

verständlich nur dann der römische Ursprung in Frage gestellt worden, wenn

die Obereinstimmung ihrer Konstruktion mit der der sonstigen Römerbrücken

noch nicht feststand.

2. Die Worte: mersa humo (Ann. 1,64) heifsen: „da der Boden über-

schwemmt war“. Der Tbatsache, dafs dieser Boden Moorboden gowosen ist,

steht daher der Ausdruck nicht im Wege.

3. Die röm. Moorbrücken liegen fast durchweg auf dem schweren, klebrigen

Moorgrunde. Für diesen paasen daher die Worte: cetera limosa, tenacia

gravi caeno ganz vortrefflich, wie denn derselbe Boden auch die Eigenschaft

besitzt, dals auf ihm ein Schwerbewaffneter eher als ein Leichtbewaffneter ein-

sinkt, was bei einem Kleisterboden nicht der Fall ist

4. Der von Lipsius beschriebene Moorweg wird durch die Bemerkung:

extrema palorum aevo detrita sunt , sed stib terra vel aquis reperiuntur

sicher als ein römischer Bohlweg uns bezeichnet. Wenn daher derselbe Schrift-

steller aufserdem über eine Sandschüttung sich äufsert, so ist zu vermuten,

dafs unter dieser Anlage entweder ein besonderer, nicht durch das Moor

führender Abschnitt derselben Römerstrasse oder ein ganz anderer Moorweg,

den der Gewährsmann irrtümlicherweise als einen Teil der beschriebenen

Römerbrücke angesehen hat, zn verstehen ist.

5. Die grofse Zahl der bei Mehrholz gefundenen langen Brücken schliefst

nicht aus
,

dafs zwei derselben ausdrücklich dem Cäcina als die Pontes longi

des Domitins bezeichnet wurden, die er zu seinem Obergange wählen sollte,

auch wenn ein Teil der anderen langen Brücken i. J. 15 n. Chr. schon vor-

handen war, da diese noch vor den ersteren angelegt sein konnten und da-

her bereits von Domitius in einem unbrauchbaren Zustande angetroffen

wurden. Eine Ungewifsheit darüber, welche nnter den langen Brücken der

Gegend Cäcina zn wählen batte, würde daher, selbst wenn eine nähere Be-

zeichnung unterblieben wäre, nicht notwendig Vorgelegen haben. Ein Teil

der jetzt wieder aufgefundenen Brücken jener Gegend verdankt aber jedenfalls

dem J. 15 selbst wie auch dem J. 16 n. Chr. seine Herstellung. Die gTofse

Zahl der Römerbrücken bei Mehrholz ist also kein Beweis gegeu, sondern für

die Annahme, dafs zwei unter ihnen als die langen Brücken des Domitius

anznsehen sind.

6. Dafs das Vorhandensein von Landstrafsen, vielleicht weil diese gesperrt

waren, die Römer nicht abgehalten bat, ganz in der Nähe derselben Moor-

brücken zu benutzen, wird, auch abgesehen von dem Sassenberger Beispiele,

durch den Bohlweg bei Mellinghausen unweit Sulingen, der in einer Ent-

fernung von nur einigen Kilom. neben dem bekannten Folkwege parallel mit

diesem binführt, klar bewiesen.
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Die Einwendungen des Herrn Referenten verhindern also nicht, die

Pontes longi wie den Kampfplatz des Tentobnrger Waldes an die von mir

gewählten Stellen zn verlegen.

Osnabrück. Dr. F. Knoke.

Antwort des Heferenten.
Die Ergebnisse der von Herrn Direktor Knoke angestellten Forschungen

haben bisher ebenso wenig wie andere Hypothesen über die Kämpfe der Römer
und Germanen durchschlagende Überzeugungskraft bewiesen. Es wird gut

sein, mit einem abschliefsenden Urteil znrückzuhalten
, bis es dnrch weitere

Stadien ermöglicht ist, in den alten Befestigungen, Strafsen und Bohlwegen

Römisches und Nichtrömisches besser als bisher zn unterscheiden.

Dr. E. Dflazelmann.

Vakanzen.

Aachen, R. G., Hilfsl. Physik n. Chemie. 1800 M. Meid, bis 20./1.

Curatorium.

Duisburg, Rg., Obi. Gesell. Dir. Dr. Steinbart.

— Hilfsl. N. Spr. Dir. Dr. Steinbart.

Düsseldorf, R. S., Obi. Math. u. Phys. N. E. Dir. Prof. Marsberg.

— G. u. Rg., Hilfsl. alte Spr. Bis 20./1. Dir. Dr. Matthias.

Gladbach, G., drei Obi.: 1) u. 2) klass. Phil. (ev. Rel., od. Gesch. od.

Französ.), 3) Math. Nat Meid, bis 15./1. Dir. Dr. Schweikert.

Lennep, Rprg., Direktor (evang.). N. E. u. W. Bürgerm. Sauerbronn.

Magdeburg, Rg., Direktor (Phil., bes. N. Spr.). N. E. u. fr. W. Meid,

bis 20./1. Oberbgm. Schneider.

Oberhausen, Rpr , N. Spr. u. Turnen. N. E. Dir. Dr. Poppelreuter.

Rheydt, 0. R. S. , Hilfsl. Französ. u. Turnen. 1800 M. Bürgerm.

Dr. Straufs.

Viersen, Prg., Oberl., N. Spr. und Deutsch oder Latein.

— — Hilfsl. Französ. u. Math. Dir. Dr. Dickmann.

Fnr di« Redaktion verantwortlich Dr. C. Ludwig in Bremen.

Druck and Verlag von Friedrlok Andren» Perthee in Qothn.
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ad Odysseam (Bittl) p. 17. — 8) M. Wetzel, Antiker und moderner Standpunkt
bei der Beurteilung des Sophokleischen Dramas König Oedipus (H. Möller) p. 19. —
9) H. van Herwerden, Ei>Qin(dov ‘ÜUV17 (L. Eysert) p. 19. — 10) W. Weifsen-
born — H. J. Müller, Livi ab tirbe condita libri IV et V (F. Luterbacher) p. 21. —
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Storia della Letteratura latina (F. Luterbacher) p. 25. — 13) M. Hodermann,
Quaestionum oeconomicarum specimen (Th. Matthias) p. 27. — 14) C. Pascal, Studii

di antichita e mitologia (Sittl) p. 30. — 15) P. Scharn weber, Wratislaviae laudes

(Löschhoni) p. 31. — Vakanzen.

6/7) Homeri lliadis carmina cum apparatu critico ediderunt

J. van Leeuwen J. F. et M. B. Mondes da Costa. Editio

altera passim aucta et emendata. Acceduut tabulae duae. Pars

posterior. Carm. XIII—XXIV. Lugduui Batavorum, A. W. Sijt-

hoff, 1896. S. 336—696. gr. 8.

J. J. Hartman, Epistola critica ad amicos J. van Leeuwen et

M. B. Mendes da Costa continens annotationes ad Odysseam.

Lngduni Batavorum, A. W. Sijtboff, 1896. 144 S. gr. 8.

Die neue verbesserte Auflage der Ilias ist mit dem zweiten Teile

abgeschlossen
;

wir kennen nur das Gber den ersten abgegebene Crteil

wiederholen. Das Verzeichnis der alten Lesarten ist gewachsen; die Kon-

jekturen Früherer werden vollständiger verzeichnet, z. B. mufs jetzt man-

cher neuere Name dem nun zu Ehren gebrachten Brandreth weichen.

Doch bleibt noch so manches hinzuzufügen, z. B. sogar aus dem Apparat

von Christ, wie N. 41 HßQOfioi abiaxoi, um von der monographischen

Litteratur gar nicht zu reden. Die Athetesen sind nur in Auswahl au-

geführt. Wie im ersten Teile findet man da und dort kurze kritische
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18 Neue Philologische Rundschau Nr. 2.

und exegetische Notizen eingestreut, wie sie einer, der mit dem Bleistifte

in der Hand liest, an den Kand schreibt.

Der unleugbare Erfolg, welchen die mit frischem Wagemut unter-

nommene Ausgabe gehabt hat, wird durch die an zweiter Stelle auf-

gefflhrte Schrift eines Freundes der Herausgeber gefeiert. Derselbe steuert

zur Odyssee ungefähr 200 Bemerkungen bei, welche teilweise an die

Noten anknüpfen, teilweise aber selbständige Gedanken briugen. Für eine

neue Bearbeitung der Odyssee wird gewifs mancher nützliche Fingerzeig

daraus gewonnen werden können. Aber ich stehe prinzipiell auf dem

Standpunkte, dafs, wenn auch die Güte unseres Homertextes berechtigten

Zweifeln unterliegt, doch in dem einzelnen Falle wenigstens der Versuch

eines Indizienbeweises gemacht werden mufs Greifen wir nuu aber auf

gut Glück einige Beispiele heraus, um die Methode des Buches zu be-

leuchten: Zu x 42lsqq. wird gebilligt, dafs Vers 422—423 zu verwerfen

seien: „Jure, td opinor: taedium mim movet ista verbositas“. Die

„verbositas“ gebe ich zu; aber haben sich die alten Frauen Griechen-

lands weder im Leben noch in der Litteratur von dieser Eigenschaft fern

gehalten? Dann beanstandet der Verfasser Vers 426 7 : „ Quis mim
um/uam sic Ifxrutus esl viov ut£.cio hoc fere sensu : .vudum ad ado~

lesccntiam pervenerat Der Gedanke Eurykleias scheint vortrefflich

ausgedrückt: „Er kam eben erst in die Beifejabre“. Sollte wirklich

avSdvopai so eng begrenzt sein, dafs es nicht einmal, zumal in einer

etwas heikein Sache, für fjfjdo/M steheu könnte? Im selben Gesänge er-

regeu Vers 465ff. in ihrer jetzigen Form das Bedenken des Kritikers, und

mit gewissem Hechte; allein seit wir in Epidauius einen Tholos kennen

gelernt haben, wird jede Behandlung der Stelle vou diesem, resp. Dörp-

felds Abhandlung (//paxrtxa iffi dgxuioi, itaigiag 1883) ausgehen

müssen. In dem Abschnitte 482 — 434 beanstandet der Verfasser die

Stelle, wo äthfiu, 6tItpaia und piyaQov Vorkommen. Odysseus, der nicht

wissen kann, wo die Dienerinneu sieb zur Zeit aufhalteu, gebraucht die

allgemeine Wendung ndoa<; duoiut, xora dü/ja (Vers 484). Eurykleia

geht diä dwfjata 435, so gut wie z. B. der Schweinehirt den Bogen ävä

dQfia trägt (ip 378). Die Dienerinnen kommen aus dem Fraueusaal

(437), weil sie dann eingescblossen waren; in Vers 494 heilst öäua

gewifs nicht „das ganze Haus", aber welcher „Bau" ist gemeint? Wir

vermisseu eine Erörterung über die Bedeutung des so unbestimmten Wortes.

Würzburg. Sitti.
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8) M. Wetzel, Antiker und moderner Standpunkt bei

der Beurteilung des Sophokleischen Dramas König

Oedipus. Paderborn, Ferd. Schoeningh, 1896. 32 S. 12°. (S. A.)

A 0,50.

Eine ästhetische Abhandlung, die zu beweisen sucht, dafs der Oedipus

Rex eine Schicksalstragödie und Oedipus, dessen Jähzorn übrigens rück-

haltlos zugegeben wird , frei von Schuld sei. Sie zeigt Belesenheit und

ist nicht ohne Scharfsinn geschrieben.

Weifsenburg i. E. H. Mfilier.

9) EupimSou ‘EXsvr,. Ad novatn codicum Laurentiauorum factam a

Q. Vitellio collationem recognovit et adnotavit Henrlcus van

Herwerden. — Accedunt analecta tragica. Leyden, Sijtboff,

1895. 105 S. 4°.

Die kritische Ausgabe der Eur. Helena reiht sieb den zahlreichen

Arbeiten Herwerdens würdig an. Der Wert derselben wird erhöht durch

die einhergeheude Darbietung einer überaus sorgfältigen Kollation des

Laurentianus plut. XXXII, 2 (L), welche der Florentiner Professor Vitelli

dem Herausgeber bereitwillig zur Verfügung gestellt hat. In Überein-

stimmung mit Wilamowitz und Vitelli betrachtet auch Herwerdeu den

Codex L als die Grundlage für die Textgestaltung, während er gleichfalls

dem Codex abbatiae Floreutinae 2664 (172), der mit G bezeichnet wird,

nur eine berichtigende Rolle in dem Falle zuerkenut, wenn die Lesarten

im Laurentianus schwanken. Übrigens gesteht Herwerden offen ein, dafs

trotz der genauesten Kollation der genannten Codices für die Herstellung

des mitunter arg verderbten Textes nicht alles gewonnen sei, sondern vieles

der divinatorischen Kritik überlassen bleibe.

Den Referenten will es auch bedünken, dafs die an sich dankenswerte

neuerliche Kollation der Codices Laurentiani nicht den Hauptwert der Arbeit

Herwerdens bildet; denn im allgemeinen bot dieselbe keine neue oder

wesentliche Handhabe zu einer durchgreifenden Umgestaltung des Textes

gegenüber den bisher vorliegenden Arbeiten anderer Forscher. Vielmehr

wird es als Belastung empfunden, wenn unkorrekte Schreibweisen, die

längst ihre selbstverständliche Berichtigung erfahren haben, die Hinweg-

lassung des Jota in Dativformen oder das Schwanken bezüglich des N
parag. sorgfältig verzeichnet werden, zumal in den Fällen, wo die Setzung

desselben aus metrischen Gründen geboten erscheint. Oder welchen Wert
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soll es haben, wenn sich Herwerden prinzipiell für die Schreibung von .

.

oder eg, soweit dies durch das Metrum gestattet ist, entscheidet, regel-

mäfsig aber erwähnt, dafs in den Codices aw .

.

oder eig gelesen wird?

Herwerden empfand übrigens selbst das Lästige dieses Vorganges; doch

glaubte er der Vollständigkeit genügen zu müssen (vgl. S. VI, Anra. 2).

Abgesehen demnach von der genauen Übermittelung der in beiden

Codices L und Cr überlieferten Lesarten bringt Herwerden zu den kritisch

behandelten Stellen eine sorgfältige Zusammenstellung der wichtigsten

Konjekturen, welche der Text bisher erfahren hat; doch begnügt sich

Herwerden meist mit einer kurzen Erwähnung, lehnt dieselben ab oder

billigt sie, ohne sich in eine weitschweifige Polemik einzulassen. Am
meisten fanden, wie dies der Herausgeber in der Vorrede selbst hervor-

hebt, die Besserungsvorschläge von F. G. Schmidt, Nik. Wecklein und

Karl Schenkl nähere Berücksichtigung und teilweise Aufnahme in den

Text. Es ist selbstverständlich, dafs Herwerden diese Begünstigung auch

eigenen Konjekturen gewährte; doch bewies er hierin eine rühmliche Be-

scheidenheit, indem zahlreiche, auf eigener Forschung beruhende Vor-

schläge unter den Strich verwiesen bleiben.

Zu billigen ist es, dafs Herwerden keiu Freund gewaltsamer Ände-

rung ist und in allen Fullen, wo ihm eine Konjektur unerläßlich erscheint,

soweit als möglich den überlieferten Schriftzügen folgt. So ist es Her-

werden gelungen, auf Grund der Forschungen zahlreicher anderer Gelehrter

und eigener Beobachtung im ganzen einen annehmbaren Text der Helena

zumal in den üialogpartieen zu bieten ; auch die Chorlieder haben vielfach

eine entsprechende Verbesserung erfahren; doch hat sich der Herausgeber

sorglich gehütet, zu ganz verderbten Stellen kühne Umdichtungen zu

liefern.

Im Anhang bringt Herwerden eine Besprechung ziemlich zahlreicher

Stellen aus der Atidromache, den Bacchen und der Hecuba, daneben ein-

zelner Stellen der Elektra des Sophokles, sowie solcher aus den Frag-

menten der Tragiker. In diesem Teile seiner Arbeit wird Herwerden

etwas ausführlicher und zugleich freigebiger mit eigenen Besserungs-

vorschlägen. In mancher Beziehung dürfte der Herausgeber auf Zustim-

mung rechnen können, doch in gleicher Weise auch berechtigtem Wider-

spruch begegnen. Ist doch zumal das Bessern fragmentarischer Verse,

die mitunter aufser jedem Zusammenhänge stehen, eine mifsliche Sache.

Gelegentlich beschränkt sich Herwerden auf eine bloße Erklärung der
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überlieferten Verse; in allen diesen Fällen darf er auch des Dankes der Leser

gewifs sein. Von Interesse ist es, die Konjekturen Herwerdens zu So-

phokles Elektra an der Hand des eben erschienenen ausführlichen Kom-

mentars Kaibels zu dem genannten Drama zu verfolgen; sämtliche von

Herwerden verdächtigte Stellen finden wir bei Kaibel in Schutz genommen.

Referent kann nicht umhin, sich in allen Fällen der konservativen Rich-

tung Kaibels anzuscbliefsen.

Die Latinität zeigt überall ein kräftiges und eigenartiges Qepräge;

nur weicht sie gelegentlich mehr als nötig vom klassischen Sprachgebrauch

ab. Wendungen wie „Talthybius moituam humare iusserat

“

(p. 90)

oder „ntdlus dubito“ (p. 91) dürften kaum zu empfehlen sein.

Leipa (Böhmen). Leop. Eysort.

10) T. Livi ab urbe condita libri. W. Weissenborns erklärende

Ausgabe. Neu bearbeitet von H. J. Müller. Zweiter Band.

Zweites Heft. Buch IV und V. Sechste Auflage. Berlin, Weid-

mannsche Buchhandlung, 1896. VIII und 282 S. 8.

Jt 2. 70.

Der durch seine gründlichen Jahresberichte über Livius bekannte

Herausgeber hat den Text des 4. und 5. Buches mit gröfster Sorgfalt

revidiert. 4, 17, 2 steht durch Irrtum Q. (statt C.) Fulcinium, 39, 1

elati st. inlati, 5, 8, 7 qui st. quia, 43, 5 obsideri st. obsiderc. 4, 27, 4

berichtige man planitie ... patente

,

da Ml. nach dem Kommentar die

Konjektur Freudenbergs aufnimmt. — Nach eigener Vermutung verbessert

Ml. 4, 17, 10 <T.) (Juinctium, 24, 2 eommunieare noluerint, 41, 7

Jimissum (fort/, 58, 3 at st. et, 5, 36, 10 si clades forent (Hss. eladis

forte) ... acctptae. 46, 11 seu \quod}. 4, 37, 6 wurde sorti evenit bei-

behalteu, aber 5, 24, 2 sorte evenit anfgenommen (gegen V sorti). 4, 37,

9 steht incerto clangore uacb Lipsius von einem Schlachtgeschrei, während

dangor sonst nur von Vögeln und Instrumenten üblich ist. 4, 44, 4

schreibt Ml. nach Karsten (ius, usurpandi; besser scheint iuris usur-

pandi (wie 5, 12, 9). 4, 51, 3 a plebe consensu poptdi ist jmpuli uach

Crevier getilgt. Es ist aber hier unpassend, dafs consensu keine Be-

stimmung hat (z. B. ingenti): populi ist beizubehalten, dagegen kann

o plebe entbehrt werden (vgl. 4, 24, 6). Aus dem 5. Buch seien folgende

Lesungen erwähnt: 6, 1 parta Hss.; 10, 4 habere Karsten; 12, 4 militiae

Golling; 26, 10 simul incognitae Gron. ; 29, 4 incolumes Haraut; 42, 3
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nach Karsten non mentibus solum constare (Hss. concijtcre), sed ne auribus

quidem atque oculis satis concipere (Hss. constare); 43, 1 neejuaquam

tot Whibley; 44, 7 GaUorum ficri Cobet. Aufser den genannten habe

ich im 4. Buch 55, im 5. B. 47 Änderungen gezählt.

Der Kommentar wurde vielfach berichtigt, oft gekürzt oder erweitert,

Zu 4, 10, 4 sub iugum misst cum singulis vestimentis bemerkt Weifsen-

born: aufser der Kleidung, die sie am Leibe tragen. Aber aus vielen

Stellen (wie 3, 23, 5; 9, 6, 1; 10, 36, 14) geht bestimmt hervor, dafs

die Krieger, welche unter dem Joch entlassen wurden, den Mantel ab-

gaben und im Unterkleid (nudi, seminudi) abzogen. Dagegen den Frauen

belagerter Städte wurde zugestanden, dafs sie in der vollen Kleidung, den

bina vestimenta, auszogen (Thuc. 2, 70, 3; Diod. 12, 46; Paus. 9, 1,

7). — Zu 19,3 wird 22, 6, 3 unrichtig citiert; zu 20, 1 lese man:

idtb. Sept. — 22, 4 ab adversa (5. Aull, aversa) parte urbis] Es ist

kaum glaublich, dafs die Seite der Stadt, wo der Zugang war, von Natur

die sicherste (d. h. steilste) und bei der Verteidigung am meisten ver-

nachlässigt war. Das Lager der Fidenä einschliefsenden Römer reichte

wohl vom Zugang zur Stadt so nach der rechten oder linken Seite bin,

dafs vom Ende des Lagers ein Minengang zur Burg bin durch den hinteren

Teil der Stadt gezogen werden konnte. Der Diktator heifst hier A. Ser-

vilius, zu 30, 5 u. 34, 4 Q. Servilius. — 38, 3. Statt „Chiasmus“

setze man „Anaphora“. — 41, 8 co missa plaustra iumentaque alia
J

„und andere Transportmittel, nämlich Lasttiere“. Richtiger scheint: von

Lasttieren gezogene Wagen und andere Lasttiere. — 58, 6 soll es wohl

heifsen: ebenso<wenig> klar, zu 5, 9, 5 ebenso<wenig) Recht. — 5, 14. 4.

Zu den fatales libri 22, 57, 6 können auch die sibylliniscben gehören. —
19, 1. Der unterirdische Emissär des Albanersees soll 4394 m lang ge-

wesen sein. Nach Hölsens Zeichnung bei Pauly-Wissowa I, 1309 betrug

seine Länge 1800 m. — Zu 28, 8 ist die Notiz über et zu tilgen

(vgl. § 9). — Zu 29, 1 wird angenommen, dafs die Patrizier in den Tribut-

komitien nicht stimmten, zu 32, 8 dafs die Klienten in derselben Tribus

stimmten, wie der (patrizische) Patron. — 61, 7. praetermissum sc. est

ist Prädikat; Weifsenborn bat sich geirrt. — 52, 8. Zur Form des Ober-

gangs vergleiche man Cic. in Caec. § 35 ac vide, quantum interfuturum

sit inter meam et tuam accusationem

;

§ 61.

Der Anhang wurde revidiert und erweitert unter Benutzung der

Ausgabe des Codex Veronensis von Mommsen und der Kollation des Medi-
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ceus und Parisinus von Aischefski. Dieser Apparat bietet gegenwärtig

das reichste und zuverlässigste Material für die Textkritik der beiden

Bücher. „Die Frage, welche Lesarten des Veronensis in den Text zu

setzen sind, ist nicht abgeschlossen und verdient eine weitere Unter-

suchung.“

Borgdorf bei Bern. F. Luterbacher.

1 1 )
Scholia Terentiana collegit et disposuit Frideriens Schlee.

Lipsiae, B. G. Teubner. VII u. 184 S. 8. -j.

Schlee will in seiueui Buche die für Feststellung des Textes und Mi-

die Erklärung besonders wichtigen Scholien, die in den Handschriften des

Terenz dem Texte von verschiedenen Händen und zu verschiedenen Zeiten

beigefügt sind — nicht den Kommentar des Donat — übersichtlich zu-

sammenstellen. Er teilt seine Scholien in drei Klassen. Die erste Klasse

umfafst die von Servius und Priscian
,

von Donat, vereinzelt auch von

Engraphius, Festus, Porphyrio, Isidor und einem incertus auctor herrühren-

den; sie finden sich allein in den Handschriften DGE und sind am Rande

von der Hand hinzugefügt, von der der Text stammt. Die zweite Klasse,

weit umfassender, von Schlee als „commentarius antiquior“ bezeichnet,

enthält zwar grofsenteils kurze, in den Haudsehriften sich häufig wieder-

holende Ulosseme, doch auch vor jeder Scene eine explanatio praeambula;

sie finden sich am besten flberliefeit in einem Mischband der Münchener

Hof- und Staatsbibliothek (M 14 420), dem Schlee eine besondere Bedeu-

tung beilegt, aber auch in DGEFPC. Die dritte Klasse, dem 11. Jahr-

hundert entstammend, in I) und E erhalten, ist der zweiten ähnlich, doch

sind die explanationes praeambulae vollständiger, und die Erkläiung be-

zieht sich weniger auf Worte als auf Gedanken. Dieser „commentarius

recentior" enthält aufser der vita Terentii (nach Orosius) eine Abhand-

lung über die Komödie und eine Inhaltsangabe zur Andria (in Prosa) und

Kommentar zu dieser. Die Klasse bietet wenig Altes, ist also für Fest-

stellung des Textes von geringerer Bedeutung, weshalb Schlee hiervon

nicht, wie von den beiden ersten Klassen eine nach festen Gesichtspunkten

getroffene Auswahl, sondern nur eine kürzere Probe giebt. Der Samm-

lung der Scholien hat Schlee eine Reihe von Betrachtungen vorausgeschickt,

in denen nicht nur die drei Klassen der Scholien charakterisiert werden,

sondern auch der Wert der Handschriften, in denen sie sich finden, be-

sprochen wird. In § 1, „de Calliopii recensiotu“, kommt Schlee zu dem

Digitized by Google



24 Nene Philologische Rundschau Nr. 2.

Schlüsse, dafs in den Schulen frühzeitig Exemplare des Terenz verbreitet

waren, die, vielfach mit Randbemerkungen durchsetzt, oft ohne metrische

Trennung, so gut wie unlesbar geworden waren. Aus solchen gab Callio-

pius im 5. Jahrhundert eine neue Rezension heraus, ohne Scholien, mit

Wiederherstellung der metrischen Einteilung, mit Miniaturen. Diese Re-

zension wird repräsentiert durch PC. Jene alten Bücher aber wurden

auch weiter benutzt, und man befleifsigte sich in Abschriften sie der

Calliopischen Rezension, die zu hohem Ansehen gelangte, immer ähnlicher

zu machen. Diese Handschriftenfamilie wird repräsentiert durch DG.

Somit geben das ältere Bild der Überlieferung nicht PC, sondern DG.

In § 2 wird die Scholiensammlung besprochen, die Umpfenbach im Hermes

1867 S. 337 f. mit den Worten abgethan hatte: „Kaum auf ein ursprüng-

liches Corpus gehen die Trivialscholien zurück;,'" die sich in gleicher oder

sehr ähnlicher Fassung in den Handschriften seit dem 9. und 10. Jahr-

hundert, nur bald vermehrt, bald vermindert, finden und ihren Ursprung

aus halbbarbarischer Zeit nicht verleugnen. Die undankbare Mühe, sie

zusammenzuscbreiben, hat sich ein Namenloser zu Verona im 11. Jahr-

hundert gegeben. Die Frucht seines Fleifses ist die Münchener Hand-

schrift 14420.“ Schlee hat eine bessere Meinung von M, und sein „com-

mentarius antiquior“ (2. Klasse) stützt sich hauptsächlich auf ihn. Was

er für den alten Kern der Scholienmasse hält, aber auch manches aus

jüngeren Erklärungen hat er diesem Abschnitt seiner Scholienausgabe ein-

verleibt, einen etwa den dritten Teil umfassenden Auszug von M. Eine

genaue Beschreibung der Handschrift hat er leider unterlassen. Das Ver-

säumte ist indessen von Dziatzko nachgeholt, der in Fleckeisens Jbb. 1894

S. 465ff. („Zu Terentius im Mittelalter“) die für die Beurteilung des

Kommentars nicht unwichtige Beschreibung der Handschrift und eine

Probe der vollständigen, von Schlee nur auszugsweise abgedruckten Scholien-

masse giebt, eine willkommene Ergänzung zu der vorliegenden Scholien-

sammlung. Trotzdem vermag auch Schlee, indem er eine enge Verwandt-

schaft von M mit G betont, auch einen grofsen Teil der lemmata des

Monacensis anführt, die in mehrfacher Beziehung nicht geringe Wichtig-

keit desselben festzustellen: er bestätigt manche gute, aber bei der Ver-

schiedenheit der Überlieferung zweifelhafte Lesarten, er hat manche ur-

sprüngliche Lesart besser bewahrt als andere, er stimmt an einer Reihe

von Stellen mit dem ältesten Codex, dem Bembinus, überein, wir können

durch ihn den kritischen Apparat vielfach entlasten.

Digitized by Google



Nene Philologische Bandschau Nr. 2. 25

Wenn somit auch Schlees Ausgabe einer Scholiensammiung manche

Wünsche unbefriedigt läfst, so ist sie doch, zuraal von ihm zum ersten-

mal dieses Feld in seinem Umfange durchackert ist, mit Dank entgegen-

zunehmen.

Hanan. O. Wackermann.

12) Onorato Occioni, Storia della Letteratura latina. Dodi-

cesima edizione. Ditta 6. B. Paravia e C. Torino-Roma-Milano-

Firenzi-Napoli 1896. 328 S. kl. 8. .4 2.

Vor uns liegt die in Italien am meisten verbreitete Geschichte der

„ lateinischen richtiger ausgedrückt der römischen Litteratur, welche zu-

nächst zum Gebrauche der Lyceen bestimmt ist. Einleituogsweise wird über

den Charakter, die Religion und die Sprache des römischen Volkes gebandelt;

dieses war nach Occioni nicht so schwerfälligen Geistes und so gänzlich

ohne Originalität, wie einige „ critici alemanni“ es schildern. Nur an-

hangsweise werden die christlichen Schriftsteller bis auf Boetius und das

Corpus iuris des Justinian vorgeführt.

Die Litteratur des römischen Volkes also wird von Occioni so dar-

gestellt, dafs er fünf Zeitabschnitte aufstellt, bei jedem derselben eine

Übersicht giebt und dann innerhalb desselben eine Litteraturgattung nach

der andern betrachtet, und zwar die Poesie vor der Prosa.

Prima etä, bis 241. Das Muster des saturnischen Verses S. 14 ist

falsch accentuiert. Die alte Form für fecit auf der pränestinischen Gold-

spange ist fhefhaked, nicht flie fhaked. Der älteste Vertrag mit Kar-

thago wird S. 22 ins Jahr 509 gesetzt (mit Polyb) statt ins Jahr 348.

Die Inschrift der Columna rostrata des C. Duilius wird als unecht mit

Stillschweigen übergangen. Nachdem Hübners Ansicht (vgl. Epigraphik

S. 692), dafs die erhaltene Inschrift eine annähernd treue Kopie des Ori-

ginales sei, von Wölfflin 1890 eingehend begründet worden ist, mufs

diese Urkunde unter den ältesten Sprachdenkmälern erwähnt werden. Die

Scipionenelogien (S. 17) gehören nach den Untersuchungen Wölfflins (1892)

der zweiten Periode an.

Seconda etä, bis 78. In der Anordnung des Stoffes sind Nachteile

fühlbar. Aus der allgemeinen Obersicht würde manches besser zu den

Genera versetzt, so die Namen der 45 alten Redner. Dagegen vermifst

man in derselben einen Abschnitt über die Entwicklung der Sprache

und der Schrift in dieser Zeit. Das Drama wird vor dem Epos be-
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handelt. Das Leben und die Beurteilung des Ennius wird bei den

Tragikern vorgeführt, da doch sein Dichterruhm bei der Nachwelt

vorab auf seinen Annalen beruhte. Will man sieb den Umfang seiner

litterarischen Thätigkeit vergegenwärtigen, so mufs man Abschnitte

aus der Übersicht, der Tragödie, der Fabula palliata, dem Epos, der

Satire und der didaktischen Poesie Zusammenhalten. Ähnlich ist es

bei Cato. Werke über Litteraturgeschicbte werden grundsätzlich nicht

citiert, wohl aber die wichtigeren Ausgaben und die Fragmentsammlungen

von Ribbeck, L. Müller, Bährens. Als Geburtsjahr des Lucilius wird 180

angegeben, ohne Andeutung eines Zweifels oder einer Begründung. Das

Bellum Histricum des Hostius soll (nach Bergk) die Ereignisse des Jahres

129 dargestellt und die Annalen des Ennius fortgesetzt haben. Letztere

Annahme stellte Teuffel auf, indem er das Gedicht auf das Jahr 178 bezog.

Terza et4, bis 14 n Chr. In diesem Hauptstück des Buches werden

die Thatsachen im ganzen richtig erzählt, aber in ungeschickter Anord-

nung: Virgil (f 19 v. Chr.), Ovid (t 17 n. Chr ), Varro (t 27 v. Cbr.),

Horaz (+ 8 v. Chr.), Lucrez, Catull (t 54 v. Chr.), Caesar, Nepos, Sallust,

Livius (+ 17 n. Chr ), Hortensius und Cicero (t 43 v. Chr.). Auch in

der Übersicht ist die Chronologie nicht gehörig befolgt; die Satiren des

Horaz (S. 94) und die Eelogeu des Virgil werden erst nach der Schlacht

bei Actium erwähnt, die Georgien des Virgil nach den Lehrgedichten des

Maeer, Ovid und Manilius, die Virgil übertroffen haben soll (S. 95), da

sie vielmehr sein Vorbild nicht erreichten. Livius schrieb ziemlich frei-

mütig eine römische Geschichte; aber S. 97 wird doch behauptet, aus

Mangel an der nötigen Freiheit sei jetzt die römische Geschichte wieder

griechisch erzählt worden (von den Griechen Timagenes, Diodor, Dionys,

Strabo). Abgesehen von dem methodischen Fehler, dafs die Zeit des

Augu8tus zum gröfseren Teil vor der des Cicero dargestellt wird und dafs

die Schriften solcher Autoren, welche auf mehreren Gebieten thätig waren,

nicht miteinander aufgeführt werden, sind einzelne Abschnitte über die

klassischen Dichter geistreich und packend wie Partieen aus Ribbecks

Geschichte der römischen Dichtung.

Vom Kaiser Augustus wird angegeben, dafs er einige Briefe schrieb.

Die Übersicht seiner Regierungsliaudlungen ,
welche er nach der Angabe

des Sueton verfafste und von welcher das Monumentura Ancyranum eine

Abschrift bietet, wird nirgends erwähnt. Da aber diese Urkunde sprach-

liche und stilistische Eigentümlichkeiten zeigt, welche auch sonst von
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Augustus berichtet werden (vgl. Wölfflina epigrapbische Beiträge II, 1896),

so verdient sie ebenso gut von Occioni genannt zu werden, als mancher

obskure Autor, von welchem wir keine Zeile mehr haben. Woher stammt

wohl die Angabe, Horaz sei sieben Jahre alt (S. 126) nach Rom über-

gesiedelt? Von Cicero wird gesagt, er habe nach seinem Kriegsdienst im

Jahre 89 täglich die Reden des (im Jahre 91 gestorbenen) Crassas und

des Antonius angehört, dem Pompejus habe er die Wahl zum Prätor ver-

dankt, 51 sei er als Prokonsul nach Cilicien gesandt worden, weil man

ihn von Rom entfernen wollte.

Das vierte Zeitalter wird bis 138 ausgedehnt Von Tacitus wird

richtig angegeben, dafs er um 113— 116 als Prokonsul die Provinz Asien

verwaltete (nach der Inschrift von Mylasa) Die Ilias latina wird nicht

erwähnt; Occioni hält also jedenfalls nicht den „Tiberio Cazio Silio

Italico" für den Verfasser derselben . über welchen er eine besondere

Schrift verfafst bat und dessen Punica er herausgegeben und übersetzt

bat Aus der späteren Zeit sind Apuleius, Ausonius, Claudian noch ziem-

lich ausführlich behandelt die übrigen Autoren werden entweder nur kurz

erledigt, namentlich die Kirchenlehrer (Tertullian mit 4 Zeilen, Angustinus

mit 13 Zeilen), oder übergangen. Unter andern werden nicht erwähnt:

Granius Liciuianus, Censorinus, Caelius Aurelianus, Marius Maximus, Se-

renas Sammonicus, die Itineraria, Tabula Peutiugeriana , Notitia dignita-

tum, Julius Obsequens, Orosius (aus welchem S. 290 zwei Citate angeführt

werden), Sulpicius Severus, Vincentius Lerinensis, Gennadius, Codex Theo-

dosianus, Cassius Pelix, Victor Vitensis, Pulgentius, Jordanis, Luxorius,

Isidorus. Wölfflina Abhandlung über die Scriptores historiae Augustae

(1891) kennt Occioni nicht; er meint (nach Dessau), dafs vielleicht die

ganze Sammlung eine Fälschung sei. Bei der in dem Buche befolgten

Methode vermifst man chronologische Übersichtstabellen. Immerhin scheint

es wohl geeignet, dem ersten Unterricht in diesem Fache zugrunde ge-

legt, sowie von den Studierenden zur Zusammenfassung und Erweiterung

der durch die Lektüre der Autoren gewonnenen Kenntnisse benutzt zu werden.

Burgdorf bei Bern. — F. Lutorbaoher.

13) Maximilianns Hodermann, Guaeationum oeconomicarum

specimen. Berolini, Calvary & Co., 1896. 51 S. 8. Berlin.

Studien f. klass. Pbilol. u. Arch. XVI, 4.

Die Abhängigkeit aller griechischen Schriften über Ökonomie fest-

zustellen, ist die Aufgabe dieser lehrreichen Abhandlung, die in schul-
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gerechtem Latein und unter allseitiger Beherrschung der einschlägigen

Litteratur abgefafst ist. Wie vortrefflich die Aufgabe gelöst wird, will

die folgeude Inhaltsangabe wenigstens auzudeuteu versuchen.

Da die Griechen unter oixovofila nicht blofs, wie in der Hauptsache

wir Neueren, die Lehre von der Erzeugung und dem Austausch der ma-

teriellen Güter der Volkswirtschaft verstanden, sondern die als angewandte

Ethik aufgefafste Lehre von der Gründung und Führung von Haus und

Familie, von der Verwaltung und Erhaltung von Besitztum und Vermögen,

haben zwar bereits die Lehr- und Spruchdichter der wirtschaftlich so

wichtigen Jahrhunderte VII und VI den Gegenstand behandelt, vor allen

Hesiod in den „Werken*' und Theognis und dann Phocylides, die sämt-

lich vor allem auch die Bedeutung der Frau für die Wirtschaft würdigen.

In Prosa dagegen habeu, wie Hodermann wahrscheinlich macht, zuerst die

auf den Nutzen für den Tag gerichteten Sophisten diesen Gegenstand er-

örtert, freilich wissen wir hier nicht mehr als das Dafs, nicht auch das

Wie, das selbst für Sokrates, der nach Hodermann das Gebiet der Öko-

nomie zuerst bestimmt abgegrenzt hat, und ebenso für den es im all-

gemeinen wohl in gleicher Weise behandeluden Cyniker Antisthenes noch

nicht klar gelegt werden kann, da sich die Frage nach dem echten So-

krates nicht im Vorübergehen entscheiden läl'st. Mit Recht wird daher

der zugleich auf Xenophons und Antisthenes’ Lehre und auf eigene Lebens-

erfahrung zurückgeführte Oeconomicus Xenophons nicht auf seine sokra-

tischen und antisthenischen Bestandteile hin seziert, sondern im wesent-

lichen als Xenopbonteisch und als die erste und eine allerbedeutendste

zusammen fasse nde Darstellung des ganzen Gebietes gewürdigt. Plato wird

alle Förderung des Gegenstandes abgesprochen, ob in diesem Mafse mit

Recht, scheint mir, wenn er auch keinen Oeconomicus geschrieben hat,

nach manchen Stellen seines „Staates“ und namentlich der „Gesetze*' denn

doch zweifelhaft, zumal Hodermann von Platos vertrautestem Schüler

Xenocrates von Cbalcedou das Gegenteil annimmt und einen Oeconomicus

anfübren mufs. Allerdings hat die zweite für die Folgezeit grundlegende

Darstellung des Gegenstandes und die erste Einordnung in das System der

Philosophie gewifs Aristoteles geliefert im ersten Buche seiner Politik.

Die Oeconomici betitelten Schriften, die unter Aristoteles’ Namen gehen,

hält Hodermann dagegen für unecht. Das erste Buch schreibt er einem

nicht viel jüngeren Kenner der aristotelischen Lehre und gleichzeitigen

Leser Xenophons zu; dagegen hat das zweite Buch, da es eingebend das
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Geschäfts- und Erwerbsleben berücksichtigt und damit Unkenntnis des

diese Fragen ausdrücklich ausschliefsenden aristotelischen Systems verrät,

einen ganz anderen Ursprung; das dritte endlich trägt deutliche Spuren

einerseits der Nachahmung Xenopbons, anderseits der Einwirkung des

Christenglaubens und entstammt danach neupythagoräiscben Kreisen. Für

die Peripatetiker wird nach Stob. II, 91—95 Mein, die Übereinstim-

mung mit ihrem Meister erwiesen. Die Stoiker behandelten in ihrer

Hauptdisziplin, der Ethik, auch die ökonomischen Fragen, und wenn sie

auch die zur Wirtscbaftslehre gehörenden Dinge unter die ddidpoQa rech-

neten, so waren sie doch von der Verachtung und Geringschätzung |von

Hab und Gut, Weib und Kind, welche den für die Ausbildung der Öko-

nomik eben deshalb seit Antisthenes belanglosen Cyniker kennzeichnet, so

weit entfernt, dafs z. B. der Gründer der Stoa gelehrt hat, xai yauryjtty

rdv aotfin xai naido^coirjaea&at, und Antipater von Tarsus geurteilt hat

:

xiXuog olxog xai ftlog ovx HXkog dvvaiat yevioitai Yj /.teiä yvxaixdg xai

xexvm-. Auch bei dem Stoiker Mnsonius Rufus äußerte sich der offen-

bar starke Einfluß der Cyniker lediglich in der Betouung des Einfachen

und Naturgemäßen in der Lebensführung. Von den Epikuräern läßt sich

aus Diogenes von Laerte für Epikur selbst und aus Philodemus für Me-

trodor von Lampsakus nur ganz allgemein die ähnliche Behandlung haus-

wirtschaftlicber Fragen in ihrer Moralphilosophie vermuten, nur daß ihnen

die Auffassung der Stoiker von der Bedeutung des Staates und von der

Familie als seiner Grundlage abging. Mehr ist nach den herkulaniscben

Rollen von Philodemus von Gadara zu sagen, dessen Schrift rrepi

xaxtQv xai xOv dvxixeifteviov dgexßv iv olg eiai xai rcegi ii in einen

negativen und einen positiven Teil zerfällt : in jenem wird wenig glücklich

gegen Xenophons Oeconomicus und eine verwandte Schrift des Theophrast

oder Ps.-Aristoteles polemisiert; im zweiten Teile verrät sich der echte

Epikuräer besonders darin, daß für den rechten ökonomiker der er-

klärt wird, der sein eigen Hab und Gut so zu verwalten weiß, dafs er

gut und glücklich leben kann, nicht minder darin, dafs er zu

diesem Zwecke die Ehe weder nötig noch nützlich findet Vor

allem der hohen philosophischen Behandlung der Ökonomie bei Aristoteles

aber entgegengesetzt ist es, daß zuletzt ausführliche Vorschriften über

Geschäft und Erwerb gegeben werden.

Von den Eklektikern folgt Arius Didymus bei stoischer Terminologie

in der Sache Aristoteles, und Dio Chrysostomus, dem auch Hodermann
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einen bei Stob, ausgeschriebenen Oeconomicus zuzuschreiben geneigt ist,

vielleicht den Cynikern , Stoikern und Xenophon zugleich , Alcinous teilt

zwar die praktische Philosophie in peripatetischer Weise in Ethik, Öko-

nomie nnd Politik, erwähnt aber sonst den zweiten Teil nicht, und

Plutarcb hat in seinen Conjugalia Praeeepta zugleich aus Xenophon,

Aristoteles sowie andern Peripatetikern und aus jüngeren, weniger ernsten

Schriftstellern geschöpft. Bunte Mosaikarbeit aus Schriften verschiedenster

Schulen sind auch die Schriften der Neuplatoniker: der Oeconomicus eines

Bryson, von dem Stob, einiges erhalten hat, ging auf Aristoteles und

seine Schule, sowie auf Cyniker, Kallikratidas’ Schrift icegi täg ran

oixijliov evdaiftovlaq aufser Aristoteles und Peripatetiker auf Plato und

Pytbagoräer zurück. Die Pythagoräerin Periktiona, die den nach ag/jovia

strebenden Frauen Fingerzeige gegeben hat, bat ältere stoische mit jün-

geren weniger ernsten vermischt, ihre Genossin Phintyos in ihrer Schrift

7tegi awtpQoavrrjg (sc. der Frau!) hat eine Wiederholung und zugleich

eine temperamentvolle Erweiterung der Lehren Xenophons geboten, und

auch der letzte, der den Gegenstand behandelt hat, der Neuplatoniker

Hierokles, ist noch um 450 n. Chr. in seinem Oeconomicus dem ersten

mustergültigen Verfasser eines solchen, Xenophon, in Sprache und Inhalt

gefolgt.

Zittau i. S. Theodor Matthias.

14) Carlo Pascal, Studii di antichitä. e mitologia. Milano,

Hoepli, 1896. VI, 241 S. Gr. 8.

In diesem Bande sind Abbaudlungeu , welche die Leser italienischer

Zeitschriften bereits kennen, vereinigt. Die meisten davon beziehen sich

auf Kultus und Religion der Römer, nämlich I. „ Der älteste Tempel des

Apollo in Rom“ (p. 1—17 aus Bullettino della commissione archeologica

di Roma 1893); II. „De lectisterniis apud Romanos“ (p. 19 — 30, aus

Rivista di filologia 1893); III. „Bemerkungen zu den commentarii der

augusteiischen Ludi saeculares“ (p. 31—42, aus dem angeführten Bullettino

1893); IV. „Die Verehrung Apollos in Rom im Zeitalter des Augustus

(p. 43—82, aus dem Bullettino 1894); V. „Die Verehrung der Dei ignoti

in Rom“ (p. 83—100, aus demselben Jahrgang); VI. „Die römischen

ludi funebres (p. 101— 115 aus den Rendiconti d. R. Accademia dei

Lincei III, 1894); VII. „Acca Larentia und der Mythus der Mutter

Erde“ (p. 117—148, aus dem Bullettino 1894); VIII. „Die unterirdischen
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Gottheiten und die Luperealien“ (p. 149— 172, aus den Rendiconti IV,

1895); XI. „De Cereris atque Iunonis castu“ (p. 207 — 220\ Die drei

übrigen Aufsätze sind der griechischen Mythologie gewidmet; IX. „Der

Mythus von Lykaou“ (p. 173 — 186 aus den Rendiconti IV, 1895);

X. „Die Legende von der Sintflut in der griechischen Überlieferung"

(p. 187—205, aus den Atti della R. Accademia Gelle Scienze di Torino

XXX, 1895) und XII. „Der Mythus vom Python iu der altgriechischen

Überlieferung“ (p. 221—236, aus den Rendiconti 1895).

WOrzbnrg. Sittl.

15) Wratislaviae laudes. Composuit P. Schamweber, gymnasii

regii Fridericiani professor. Cum efflgie beati Caroli Fickerti.

Wratislaviae 1896. In aedibus L. Koehleri. 163 S. kl. 8°.

Jt 8.

Die der Vaterstadt des Verf.s Breslau und dem dortigen Elisabeth-

gymnasium als Stätte seiner Jugend bildung gewidmete beachtenswerte

Sammlung lateinischer Gedichte besteht aus einer gediegenen Vorrede,

in der sich Sch. im Gegensatz zu der jetzt herrschenden pädagogischen

Strömung als einen begeisterten Anhänger des alten humanistischen Gym-

nasiums mit seiner Klassicität bekundet, einer Dedicatio in alcäischen

Strophen und 6 einzelnen Abschnitten, die nach dem Hauptinhalt der

einzelnen Lieder unterschieden werden. Sie sind überschrieben: Ab Jove

principium, Gymnasii Elisabetani laudes, Wratislaviae (so schreibt

Verf. durchgängig) laudes, Vivat Fridericianum , Silesiaca und Diversa.

Als die nach Inhalt und Form bedeutendsten Gedichte sind jeden-

falls die der Gruppe 2 und 3 angehörigen zu bezeichnen. Wenn

auch, wie sich dies aus dem jedesmaligen Stoffe leicht erklärt, der In-

halt des Dargebotenen nicht überall gleichmäfsig interessieren kann und

die Darstellung stellenweise etwas sentenzeuhaft erscheint oder wenigstens

nicht genug bestimmte Thatsachen bietet, so mufs man doch , namentlich

mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, moderne Thatsachen in geschickte

antike Form zu kleiden, im ganzen die dem Verf. eigene grofse Fertigkeit

des Ausdrucks und der Versitikation rückhaltstos anerkennen. Eigentliche

metrische Fehler finden sich in der Sammlung nicht, dagegen verschiedene

unschöne Elisionen wie S. 17 »um <•' sul, S. 18 sutic urbis, S. 19 gratiam ei,

S. 24 eum hawi, S. 51 PoloniutTutque. Bohemiae, S. 63 ita habet, S. 71

strenui amici u. a. Über die von ihm aus metrischen Gründen oft an-
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gewandte Form Wrotzlavia hat sich der Dichter in der Vorrede selbst

ausgesprochen. Die in alc&ischen, asklepiadeischen und sapphischen Strophen,

namentlich zur Erinnerung au seine eigenen hervorragenden Lehrer und

Amtsgenossen abgefalsten Oden sind dem Verf. entschieden am besten

gelungen, ebenso die Hymnen auf die Standbilder Friedrichs dps Grofsen,

Friedrich Wilhelms III und Blüchers, sowie auf die Holtei- und Liebichhöhe.

Im einzelnen haben dem Verf. hauptsächlich folgende längere oder

kürzere Gedichte zugesagt: Dedicatio, In templum regiuni, Ad loannem

Paech, Ad Stenzelii inanes, Ad principem de Hatzfeldt, Ad Augustum

Rossbach, Ad Goepperti manes, Ad Bertholdum Volz wenigstens der

Form nach, obwohl der Inhalt dieser dem hervorragenden Pädagogen und

Historiker gewidmeten Ode etwas reichhaltiger sein könnte, Ad Maximilia-

num Treu (Abschiedsgedicht) und Ad seminarii paedagogici sodales.

Aber auch lokale Gegenstände sind verhältnismäfsig recht gut behandelt,

wie die Lobgedichte In curiam, In cellam Swidnitziensem , In hospitium

nomine Landsknecht und die der Verherrlichung von Scheitnig und Oswitz

dienenden Gesänge beweisen

Wir können die interessante Gedichtsammlung mit bestem Gewissen

nur einer recht fleifsigen Beachtung empfehlen, der sie vollkommen würdig ist.

Pinne. L&soUiorn.

Vakanzen.

Birkenfeld, G. Hilfsl. N. Spr. 2000 M. Oldenburgische Regierung.

Breslau, H. T. S., Obi. Physik, Chemie. 2700 M. Magistrat.

Duisburg, Rg., Obi. Gesch. N. E. Dir. Dr. Steinbart.

Düsseldorf, R. S., Obi. Math. Phys. N. E. Dir. Dr. Masberg.

Erfürt, R. S.. Obi. N. Spr. u. Deutsch. N. E. Meid, bis 31./1. Magistrat.

Herford, Landw. Sch., 3 Obi. 1) f. N. Spr.; 2) f. Deutsch, Gesch. u.

Geo.; 3) f. Math. N. E. Dir. Dr. Droysen.

Kalk, Höh. Knabensch., Alt- oder Neuphilologe. 2100 M. Meid, bis

1./2. Bürgermeister.

Oberhausen, Rpg. N. Spr. N. E. Dir. Dr. Poppelreuter.

Schlawe, Prg. , Hilfsl. Math. u. Nat. (N. Spr.) N. EL Meid, bis l./a.

Curatorium.

Swlnemttnde, H. T. S., Dir. (N. Spr.) 3—4000 M. Meid, bis 24./1.

Magistrat.

Wcifsenfcls, Prg., Hilfsl. f. Französ. (Matbem.) N. E. Meid. 1./2.

Magistrat.

Für di« Rodaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Braman.

Druck und Verlag von Friedrich Andraai Partbea in Qotha,
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De Terentio et Donato comraentatio (0. Wackertnann) p. 36. — 19) E. F. M. Be necke

,

Antimachus of Colophon and the position of women in greek poetiy (Sittl) p. 39. —
20) Paul Gauckler, L’archeologie de la Tunisie (Sittl) p. 40. — 21) Harvard
studios in classical philology, vol. VI (Sittl) p. 41. — 22) C. Robert, Die Marathon-

schlacht in der Poikile (Weizsäcker) p. 44. — Vakanzen.

1 6) G. Haupt, Commentationes archaeologicae in Aeschylnm.

Dissertationen pkilologicae Halenses XIII, II. S. 107— 160. Halle,

Max Niemeyer, 1896. Mit 3 Tafeln. * i. 60.

Der Verfasser will in dieser Abhandlung die Denkmäler sam-

meln, die auf Tragödien des ÄschyloB zurückgehen, und untersuchen, was

sich daraus für den Inhalt der verlorenen Stöcke des Dichters erschliefsen

lasse. Dabei durfte er die auf die erhaltene Orestis bezüglichen Bild-

werke nicht übergehen, weil an ihnen eben ersichtlich ist, wie sich die

Alten bei bildlichen Darstellungen von Scenen aus Tragödien zu der

dichterischen bezw. scenischen Darstellung des Gegenstandes verhielten.

Bildwerke zur Orestis bilden daher den ersten Teil dieser Untersuchung,

S. 107—113. Es lassen sich an den hier behandelten Bildwerken in der

That eine Reihe von Zügen naehweisen, die nur aus dem EinAufs der

äschyliscben Dichtung zu erklären sind. Doch bleibt selbst erhaltenen

Tragödien gegenüber manches unsicher, indem nicht ausgeschlossen ist,

dafs einem Künstler auch Motive aus den verschiedenen Behandlungen

desselben Stoffs durch mehrere Dichter zusammengeflossen sein können

(siebe zum Beispiel S. 111 u.), und indem gerade bei derartigen Unter-

suchungen die Gefahr nahe liegt, dafs man in kleinen Zügen An-

klänge findet, an die der Künstler vielleicht selbst nicht gedacht bat.
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Sind die Bildwerke zumal, wie manche apulische Vasenbilder, Erzeugnisse

einer ziemlich späteren Zeit, so darf man eher annehmen, dafs die Maler

sich an die zu ihrer Zeit allgemein geläufigen Sagenwendung, als an ein-

zelne Zöge aus einem älteren Tragiker hielten, zura mindesten hielten sich

die Küustler nicht so eng an eine litterarische Quelle, dafs sie nicht jeder-

zeit sich Abweichungen gestattet hätten, so z. B. S. 118 raed.

Ist also schon bei erhaltenen Stücken eines Tragikers unbedingte

Anlehnung des Künstlers nicht sicher nachzuweisen, so wird der Versuch,

aus Bildwerken den Inhalt verlorener Stücke nachweisen zu wollen, mit

um so gröfserer Vorsicht aufzunehmen sein, so oft er auch schon gemacht

worden ist. Die Ausbeute wird jedenfalls, wenn man sich nicht verleiten

läfst, zuviel finden zu wollen, eine kleine sein. Der Verfasser scheint mir

dieser Versuchung nicht ganz entgangen zu sein; doch unterscheidet er

in seiner Behandlung der verlorenen Stücke des Äschylos zwischen solchen,

für die aus den Bildwerken nichts oder wenig Neues zu erschliefsen ist,

und solchen, „quae accuratiorem suppeditent notitiam fabularum deperdi-

tarum“. Zu jenen gehören Pentheus, die Thracierinnen, die Phrygier und

Sphinx, zu diesen der befreite Prometheus, Niobe und die Lykurgie. In

diesem Teil liegt das Schwergewicht der Untersuchungen Haupts. Sie

sind dämm auch dem Studium derer zu empfehlen, die sich mit Äschylos

beschäftigen; der Verfasser geht meines Erachtens in dem Versuch der

Restitution dieser Stücke sehr weit. Immerhin ist es von Interesse, diesen

Versuchen nachzugehen; wenn die Ergebnisse auch nicht durchaus unbe-

streitbar sind und manches auf sehr unsicheren Vermutungen beruht, so

läfst sich doch nicht bestreiten , dafs über die behandelten Stücke des

Äschylos durch diese Untersuchungen neues Licht verbreitet wird. Jeden-

falls verfügt der Verfasser über eine tüchtige Denkmälerkenntnis. Doch

hätte er z. B. S. 112 nicht verschweigen sollen, dafs die Deutung des

pompejanischeu Wandgemäldes, Arch. Ztg. 1883, Taf. 9, 1, auf Orest und

Klytaimestra keineswegs feststeht, sondern dafs es von Kalkmann auf

Hippolytos und Phaidra gedeutet wird. Auch die Beschreibung des auf

derselben Seite erwähnten Vasenbildes ist nicht ganz zutreffend.

Über das Latein des Verfassers will Ref. kein Urteil abgeben; aber

für die Sache wäre es immerhin zweckmäfsiger gewesen, die Abhandlung

deutsch zu schreiben; wenn aber die lateinische Version ein specimcn

latinitatis des Verfassers sein soll, dann hätten Fehler wie mutua persona

statt muta S. 125, ac statt aiqtie vor Vokalen (passim) in quarto saeculo
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S. 153, saxeas rinculas S. 156! nicht stehen bleiben sollen. Falsche Citate

stehen S. 119 Anm. 2, wo die Tafelzahl fehlt, S. 154 Anm. 11, p. 117.

S. 109 Anm. 2, 12 statt 7. S. 109, Z. 2 v. o. lies 8g. statt Sv S. 126

protulerunt statt protucrunt. Das Corrigendura am Schlafs enthält selbst

wieder eine falsche Angabe.

C&lw. P. Weizs&oker.

V 7) Herodotos erklärt von ;H. Stein. Zweiter Band, zweites Heft:

Buch IV. Mit zwei Karten von H. Kiepert. 4. verbesserte Auf-

lage. Berlin, Weidrnannsche Buchhandlung, 1896. 176 S. 8.

M 1.50

Wie sehr H. Stein fortwährend bemüht ist, seine Herodotausgabe zu

verbessern und zu vervollkommnen, davon legt auch jetzt wieder die neue

Auflage des 4. Buches Zeugnis ab, sowohl was den Text, als auch was

'die Erklärung anlangt.

Der Text ist durch eine Reihe von Lesarten, die teils von dem Her-

ausgeber selbst, teils von anderen Gelehrten herrühren , an vielen Stellen

lesbarer gemacht worden. Unter des Herausgebers eigenen Vermutungen

sind folgende die bemerkenswertesten: 16, 8 [ar^execog] , wobei es aber

unklar bleibt, wie dieses gewifs unpassende Wort an dieser Stelle in den

Text kam. 28, 6: «’rrdg (rljg) tdrpqot. 42, 12: dtemrlieiv mit ß st.

ixtrltetv mit a. 82, 3: Lücke hinter xai äqi&pbv icXeiotocg, in der

von der weiten Ebene die Rede war, auf die gleich im Folgenden mit

den Worten xm tot (ieya&eo$ tov rredtov hingewiesen wird 86, 8:

[eioi]. 121, 4: n! it tf'xv« mit d. 130, 2: (oi lliqaai), jetzt besser

an das Ende des Satzes gestellt, während es der Herausgeber früher nach

piv wv einschob. 135, 5: ai'rof tavrij mit a. Dazu kommt noch 66, 2,

wo er mit Erfolg das von Krüger und anderen angezweifelte endarov ver-

teidigt. 119, 17 hätte er zur Stütze seiner gelungenen Konjektur -Jteiab-

ftE&a st. -/ tiaoutthx auf Kallinos I, 1: piy.qis ttv natchttio&e; und

Xenoph. Anab. 3, 1, 14 verweisen köunen.

Wie im Text, so merkt man auch im Kommentar überall die nach-

bessernde Hand. Was dem Verfasser jetzt entbehrlich schien, wurde ge-

strichen; leider fiel diesem Bestreben auch 29, 6 <5p£tög elqrjfifvov und

136, 9 (bäte tetpijpcvtuir xtL zum Opfer. Andere Bemerkungen, be-

sonders solche sachlicher Natur, wurden gekürzt. Noch häufiger kam der

Verfasser in die Lage, Anmerkungen neu beifügen zu müssen, die meistens
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die Sprache, seltener den Inhalt betreffen. Auch zu Berichtigungen hat

er wiederholt Anlafs gefunden; so ist jetzt 68, 7 rä judhaxa richtig zu

yö/jog iaxi gezogen, nicht mehr, wie früher, zu dfivvvai ;
ebenso wird jetzt

97, 17 oi> xsi nicht mehr mit „keineswegs" erklärt, sondern mit „noch

nie“, richtiger „noch nicht“; auch 99, 16 wird jetzt 7taQanMflta richtig

als Adverb und xf/g -x.v9cx.ljg als Genet. partit. gefafst; nur hätte dabei

noch angegeben werden sollen, dafs tavxtj lokal steht; endlich wird auch

201, 13 f. jetzt richtiger erklärt als früher. Dagegen ist die jetzt zu

42, 12 gegebene Erklärung nicht zu billigen, nach der ¥cog Adverb, in

der Bedeutung „bis“ sein soll; dieser späte Gebrauch von Fiog läfst sich

für Herodot nicht erweisen, und es ist uro so bedenklicher, ihn hier an-

zunehmen, als die frühere Erklärung des Verfassers, nach der ¥wg die

Konjunktion „bis“ ist, für die Stelle recht gut pafst. Mannigfache Än-

derungen der Ansichten des Verfassers bringt das Kap. 49, als wichtigste

wohl die, dafs er jetzt ein Mifsverständnis annimmt und die drei grofsen

Zuflüsse der Donau Atlas, Auras und Tibisis, die er früher io den kleinen

vom östlichen Balkan kommenden Zuflüssen suchte, auf die Nordseite des

Stromes verlegt, wo dem Atlas vielleicht der Alt (oder Olt) entspreche.

52, 5 versteht er jetzt von Bergfahrten, nicht mehr von Thalfahrten, wie

früher. In der 53, 15 angegebenen Entfernung erblickt er jetzt eine der

Landentfernung von 20 Tagereisen angepafste Schätzung der hellenischen

Ansiedler. Zu dem Satz Kap. 63: ixsi di oSxot xxL bemerkt er, dafs

er besser Kap. 61, 16 stände, und aus dem Umstande, dafs sich xocovxn>

97, 1 auf 93, 6 zurückbezieht, schliefst er, dafs der Exkurs über die

Geten erst nachträglich eingefügt sei. Übrigens steht 97, 26 auch jetzt

noch der Druckfehler „Exandros“ st. „Koes“. ß.

18
)

J. J. Hartman, De Terentio et Donato commentatio.

Lugduni Batav., A. W. Sijthoff, 1895. 239 S. 8°. f. 3,50.

Ein feiner Kenner und begeisterter Verehrer Terenzischer Kunst giebt

hier eine ausführliche Probe seiner Studien, um einerseits die Bedeutung

des Scholiasten für das Verständnis des Dichters in rechtes Licht zu

setzen, anderseits zu einer richtigeren Erkenntnis und Würdigung des

Dichters selbst anzuregen. Eine kurze Inhaltsübersicht wird am besten

zeigen, wie Verf. seine Aufgabe auffafst und erledigt.

Das erste der vier Kapitel, in die das Buch zerfällt, S. 1—81, ent-

hält, um an einem durchgeführten Beispiele zu zeigen, wie der Scholiast
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für den Dichter richtig zu verwerten ist, einen begleitenden Kommentar

zum Eunuchus. Nicht nur Scene für Scene, sondern oft Satz für Satz

wird das Stück analysiert. Verf. macht seine eignen erklärenden Be-

merkungen, wodurch der Zusammenhang erläutert, die richtige Stimmung,

der Gestus der Sprechenden, wie sie je für die Worte nötig sind , ange-

geben werden, insbesondere aber auf den feinen, oft etwas versteckten

Witz aufmerksam gemacht wird ; aber hierbei kommt er stets auf die An-

merkungen des Scholiasteu zurück, der die Gedanken des Dichters richtig

versteht und dadurch allerdings oft genug überraschende Lichtblicke er-

öffnet an Stellen, an denen man sonst vielleicht achtlos vorübergeht. Nur

selten widerspricht Verf. dem Scholiasten, bringt eigne Konjekturen, wo

dieser der Vulgata folgt. Die Ökonomie der Komödie wird an Terenz,

die Beobachtungen über das Wesen der Dichtform und einzelne Erforder-

nisse werden an Donat wiederholt gelobt Diese Darlegungen sollen er-

weisen, wie überhaupt die Kuust des Terenz vom Scholiasten richtig er-

kannt wird, wie man sich deshalb der Führung dieses letzteren getrost

anvertrauen darf.

Das zweite Kapitel (S. 82—118) zieht nun die allgemeinen Folge-

rungen über die Art der ästhetischen Betrachtung des Donat. Er will

nicht blofs Wort- und Sacherklärungen geben wie andere Scholiasten, die

meist Selbstverständliches und jedem aufmerksamen Auge Ersichtliches

beibringen, sondern ihm ist es darum zu thun, zu erweisen, dafs Ter.

durch seine Kunst die Zuschauer anzuregen und zu fesseln versteht, dafs

er ein wirklicher Komiker ist Ter. ist auch nicht blofs Nachahmer und

Nachdichter; daher macht der Schol. besonders auf die Punkte aufmerk-

sam, wo jener unabhängig von seinem Vorbilde, sei es Menander, sei es

Apollodor, erfindet; einige treffende Beispiele beleuchten, wie Ter. den

Menander verändert, wie er Hartes, Gewaltsames, Groteskes oder was an

den erhabenen Ton der Tragödie erinnern könnte, mildert und da-

durch der Komödie gerecht wird. Auch die „vigilantia“ des Dichters

hebt der Schol. oft genug hervor, die von vornherein und durchweg

darauf bedacht ist, die Wahrscheinlichkeit der Handlung im Auge zu

behalten. Ebenso macht er auf Feinheiten im einzelnen aufmerksam,

den Terenzischen Sprachgebrauch u. a. m. So will der Schol. das Interesse

erhöhen, indem er in die Werkstätte des Dichters versetzt.

Das dritte Kapitel (S. 119—208) beschäftigt sich mit dem Verhält-

nis des Donat zu seinen Quellen. Die Resultate der Untersuchungen Sab-
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badinis über den Scbol. werden in kurzem mitgeteilt, aus denen hervor-

geht, dafs Donat wohl der Vater des Kommentars ist, aber nicht der

Verfasser von allem, was wir unter seinem Namen haben. Während jedoch

Sabbadini annimmt, dafs der Kommentar, so wie er jetzt vorhanden ist,

aus einem gemeinsamen Kern hervorgegangen ist, ist Hartman über-

zeugt, dafs er aus verschiedenen Elementen besteht. Einiges, was

entschieden nicht Donatisch ist, wird ausdrücklich angeführt, ln die all-

gemeine Klage, dafs eine kritische Ausgabe der Scholien fehlt, stimmt

Verf. nicht ein; den wahren Donat würden wir doch selbst in einem

Archetypus nicht haben, und dann ist eine Vollständigkeit der Scholien

auch gar nicht nötig. Zu einer Kritik der Scholien giebt Verf selbst

(von S. 126 an) einen Beitrag, indem er eine gröfsere Anzahl von Stellen

der fünf Stücke, zu denen wir den Kommentar des Donat haben, einer

Betrachtung unterzieht. Wenngleich die hier vom Verfasser vorgebrachten

Konjekturen, die mit Gründen des Geschmacks und der Logik verteidigt

werden, grofsenteils zu billigen sind, so kann man ihnen doch nicht

überall seine Zustimmung geben; er steht in der Kritik hinsichtlich der

Feststellung des Textes offenbar mehr auf Hermannschem als auf Lach-

mannschem Standpunkte.

Im vierten Kapitel (S. 209— 238) beschäftigt sich Verf. mit der

Frage: inwiefern ist Ter. ein selbständig erfindender Künstler!1 Au vielen

Stellen erfahren wir ausdrücklich durch den Scholiasten, dafs Ter. von

seinem Vorbilde abweicht, sei es, dafs er die Charaktere ändert, sei es,

dafs er neue Personen einführt, sei es, dafs er den Gang der Handlung

verschiebt, indem er ihre Wahrscheinlichkeit anders motiviert; an andern

ist die Selbständigkeit des Ter. daraus zu schliefsen , dafs er vom Scbol.

gelobt oder gebilligt wird. Jedenfalls giebt Ter. der Sprache überall ein

originelles Kolorit. Um die Kunst des Dichters in diesen Hinsichten zu

beleuchten, wird schliefslich eine Vergleichung einzelner Züge der Andria

des Ter. mit der des Menander versucht.

Es ist nicht zu verkennen, dafs Verf. sich mit warmer Liebe in seiuen

Dichter versenkt und von dessen Ausleger eine hohe Meinung hat; und

wenn er beide vielleicht oft etwas zu überschwenglich lobt, so weifs er

seine Ansichten doch geschickt zu begründen. Zweifellos hat er darin

recht: wer so eingehend mit Hilfe des einsichtigen und geschmackvollen

Scholiasten den Dichter studiert, wird erst von der Kunst und der An-

mut des Ter. die richtige Vorstellung gewinnen und den wahren Genufs haben.
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Die Latinität ist klar und fliefseud und liest sieb angenehm; von

einigen unbedeutenden Unebenheiten kann man absehen. Die Ausstattung

ist gut, der Druck hie und da zwar nicht ganz korrekt, doch nicht so,

dafs eine Sinnstörung entstände.

Hanau. O. Waokermano.

19) E. F. M. Benecke, Antimachus of Colophon and the

Position of women in greek poetry. A fragment printed

for the use of scholars. London, Sonnenschein & Co., 1896.

VIII u. 266 S. 8.

Der Verfasser batte ein Buch unter dem Titel „ Die Frauen in der

griechischen Litteratur. Eine Untersuchung über den Ursprung des Ro-

mantischen iu der Litteratur“ unternommen, erlebte aber die Vollendung

nicht. Was in dem Nachlafs des im 26. Jahre verstorbenen Gelehrten

sich vorfand, geben seine Freunde nun treulich heraus. Wir verdanken

dieser Pietät eine anregende Lektüre und bedauern, dafs ein so reger

kühner Geist so früh scheiden mufste; doch scheint uns der positive Wert

des Gebotenen mehr in Einzelheiten als in der Gesamtauffassung zu liegen.

Der eine Hauptteil, welcher den Titel des Buches bestimmte, zielt darauf

hinaus, Antiroachos als den ersten hinzustellen, der das Element der (ro-

mantischen) Frauenliebe in die Litteratur eingeführt habe; vorher habe

die romantische Knaben- und Männerliebe geherrscht. Dafs die klassi-

schen Anschauungen über die Liebe und ganz besonders über den Aus-
druck dieser Empfindung von den unserigen weit abwichen und dafs

Antimachos ein Vorläufer der alexandrinischeu Liebespoesie war, weifs

man. Es ist auch gewifs noch nicht das letzte Wort darüber gesagt

worden; wir haben meines Wissens noch keine Darstellung, welche den

Stand der Heldinnen (ob sie Fürstinnen, Bürgersfrauen, „ Fremde “ waren),

die Vorschriften über die aidii’ig, welche einer Frau gegenüber und von

einer Frau gefordert wurde, und die Wortfassung der Beziehungen beider

Geschlechter eingehend in Betracht zöge. Diese Lücke ist hier nicht

ausgefüllt. Den Blick nur auf Antimachos (über dessen Romantik wir

absolut kein Originalzeugnis haben) gerichtet, führt der Verfasser seine

These rücksichtslos durch. Dabei wird z. B. der „Aias“ zu einer Tra-

gödie der Männerliebe und die Ilias zu einer Liebesgeschichte, deren Hel-

den Achilles und Patroklos sind; Nausikaa ist der liebliche Typus einer
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Wäscherin, der Liebesgesang Polypbems ein Kennzeichen seiner närrischen

Hoheit u. s. w.

Der zweite Hanptteil beschäftigt sich mit den Frauen in der Ko-

mödie. Da die Zeugnisse zu einem guten Teil aus blofsen Titeln bestehen,

können natürlich die Folgerungen nur hypothetisch sein. Besonders zeigt

sich, dafs die Periodenteilung der attischen Komödie grofse Schwierigkeiten

bietet. Zeitgenossen der „alten Komödie“ dichten in der Art der mitt-

leren; Anaxandrides geht der neuen Komödie voraus, und Philemon wird

noch der mittleren zugezählt. Gerade in der Frauenfrage tritt diese Ver-

scblungeuheit der Fäden deutlich hervor. Als Belege werden S. 219 bis

242 nützliche Listen über die Stellen mittlerer und neuer Komödien ge-

geben, die von Frauen handeln (P. 227, 39 ist an’ tftavrljs übersetzt:

from my own wife). Die übrigen Exkurse erregen manchmal Kopf-

schütteln, z. B. C. über die Andromeda des Euripides, deren Held nicht

Liebeshuld, sondern einen neuen Anzug zum Danke wünschen soll, oder

A. über Theoguis 261 ff., wo die Tochter des Hauses angeblich bei Tisch

Wasser einschenkt. Aber der frische, manchmal schneidige Stil macht

auch das Unwahrscheinliche plausibel. Es wäre schade, wenn das Buch

ungedruckt geblieben wäre.

Wärtbürg. Sittl.

20) Paul Gauckler, L'archeologie de la Tunisie. Paris und

Nancy, Berger-Levrault et Cie. 1896. 71 S. m. 16 Tafeln.

Fr. 2 50.

Der Titel bedarf einiger Erläuterung. Der Verfasser, dessen Name

durch seine Beteiligung an der Publikation der algerischen Museen be-

kannt geworden war, stellt sich uns nun als „inspecteur chef du Service

beylical des antiquitös et arts“ vor. Man möchte also etwas Ähnliches er-

erwarten wie die „Recherche des antiquitös dans le Nord de l’Afrique“

ist (eiu aufserordentlich zweckmäßiges Büchelchen des „ Comite des travaux

historiques“, das bei uns Nachahmung verdiente); das vorliegende Heft

jedoch ist nicht für die Forscher und Arbeiter im Lande bestimmt, son-

dern richtet sich an die vielen
,

die nicht nach Tunis kommen oder nur

den Bädeker-Ausflug machen. Tunis gehört jetzt zu den wichtigsten

archäologischen Provinzen. Bekanntlich ist keine Gegend so gut geeignet,

um autike Städte uns zu erhalten, als der Wüstenrand, der nur zu Zeiten

grofser Machtentfaltung besetzt war und dann der Öde und den Nomaden

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 3. 41

anheimfiel. In den Städten der syrischen Wflste wäre der Aufenthalt für

Forscher und Reisende nicht gemütlich, aber seit die französischen Garni-

sonen die Nomaden des Innern von Tunis niederbalten, hat das Traumbild

der römischen Wöstenkultur greifbare Umrisse erhalten. Man spricht jetzt

schon von einem afrikanischen Pompeji. In dem Buche, das wir anzeigen,

ist nun nicht eine Beschreibung der einzelnen Fundstätten oder eine Über-

sicht der Funde (z. B. Delattre’s in Karthago) gegeben, sondern wir er-

halten ein genaues Bild der eigenartigen Kulturgeschichte von Byzacene:

Römische Bauten jeglicher Art, teilweise prunkvoll aufgeföbrt; aber vor-

her, selbst in der punischen Zeit, und nachher ärmliches Nomadenland!

Kein vorrömischer Bau als höchstens ein Grabmal inThugga! Sehr richtig

wird hervorgehoben
,

was den Menschen im Kampfe gegen die südliche

Natur am meisten fördert: Bewässerungsanlagen und Verkehrsmittel. Mit

diesen ist die Blüte verknüpft; werden sie auch nur vernachlässigt, so

bat der Mensch verspielt und mufs weichen. Die interessanten Aus-

führungen sind von hübschen Bildern begleitet.

Würzburg. Slttl.

2

1

)
Harvard studies in classical philology. Volume VI. Boston,

Ginn & Co. Leipzig, Harrassowitz, 1895. 249 S. 8. geb. Jt 6.

Der neueste Band der geschätzten Studien, welche an der Harvard-

Universität erscheinen, wird eröffnet mit der Abhandlung: „Der Opistbo-

domos auf der Akropolis zu Athen von John W. White (p. 1

bis 54, mit Plan). Man weifs, dafs eine Meinungsverschiedenheit dar-

über besteht, ob der Opisthodomos ein Teil des Athenetempels oder ein

selbständiges Gebäude war; diese Frage wäre an sich nicht so verwickelt,

wenn sie nicht mit dem vielbestrittenen Burgtempel-Problem zusammen-

hinge. Der Verf. hat den Mut gehabt, in die Debatte einzugreifen; er

wird jedenfalls der Polemik nicht entgehen, aber es scheint uns, als ob

er in den Hauptsachen das Wahrscheinliche und Natürliche getroffen

habe. Fassen wir kurz den Kern zusammen! Zur homerischen Zeit hat

Athena einen Tempel auf der Burg, in dem auch Erechtbeus wohnt. Die

Perser finden aber zwei Tempel, von denen Herodot den einen „Tempel

des Erechtheus“, den andern „das Heiligtum“ nennt. [Man möchte am

ehesten denken, dafs Peisistratos einen neuen grofsen Tempel zu bauen

begann.) Die gleiche Doppelheit ist auch fernerhin zu erkennen; in der

offiziellen Sprache heifst der eine „der alte Tempel“, der andere „Heka-
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bleme und ganz besonders nicht für das Buch „Ober die Welt“ genannt

werden.

Würzburg. Sittl.

22) Carl Robert, Die Marathonschlacht in der Poikile und

weiteres über Polygnot. Achtzehntes Hallisches Winkelmanns-

prograrnm. Mit 1 Tafel und 12 Textabbildungen. Halle a. S.,

Max Niemeyer, 1895. 126 S. 4. jt 12.

Verspätet wie dieses Programm selber, erscheint diese Rezension des-

selben. Der Leser wird diese Verspätung entschuldbar finden, wenn er

erfährt, dafs der geehrte Herr Verfasser in diesem Programm andere Re-

konstrulrtionsgrundsätze seiner vorhergehenden Programme auch in den

Punkten festhält, wo Referent grundverschiedener Ansicht ist, wie in den

Fragen des Formats, der Perspektive, der Gröfse der Figuren u. dgl., uud

dafs er sich mit ihm über eine Reihe von Differenzpunkteu über die

delphischen Gemälde auseinandersetzt. Beides würde es dem Referenten

eigentlich zur Pflicht machen, eine ins einzelste gehende Rezension zu

schreiben; dies würde sich aber in dem von ihm gewünschten Mafs nur

ausführen lassen, wenn er, wie bei den Gemälden in Delphi, Roberts

Versuch einen eigenen gegenüberstellen und in einer eigenen Schrift be-

gründen würde. Das war auch bis jetzt seine Absicht, und dieselbe ist

noch nicht aufgegeben; ihre Ausführung wird aber davon abhängen, ob

dem Referenten, der sich mit derartigen Studien nur in Mufsestunden

beschäftigen kann, Zeit und Kraft dazu übrig bleibt. Der Herr Verfasser,

dem ich für seine wohlwollende und eingehende Kritik meiner Schrift

aufrichtig dankbar bin und in manchen untergeordneten Punkten voll-

kommen recht gebe, während ich in wichtigen anderen anf meiner Ansicht

beharren mafs, möge es mir daher zugut halten und nicht einen Rückzug

darin erblicken, wenn ich mich hier auf eine kurze Besprechung seiner

vortrefflichen Schrift beschränke.

Die Aufgabe, die Marathonschlacht in der Poikile zu rekonstruieren,

ist eine erheblich schwierigere als die Rekonstruktion der delphischen

Gemälde Polygnots, denn die Anhaltspunkte dafür finden sich nicht, wie

dort, in einer ausführlichen Beschreibung, sondern müssen aus verschie-

denen, zum Teil recht entlegenen, Quellen zusammengesucht werden, und

hierin bat der Herr Verfasser eine wahre Meisterschaft entwickelt, so dafs

ihm gelungen ist, namentlich noch eine ganze Reihe von weiteren Figuren
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zu finden, die in dem Bild enthalten sein mußten. In dem ersten Ab-

schnitt behandelt R. die Bilder in der Poikile im allgemeinen, die Nach-

richten über die Maler derselben, die Frage über die Schlacht bei Oinoe,

die Zeit der Erbauung und Ausmalung der Halle, daun insbesondere, ehe

er an die Rekonstruktion des Marathonbildes geht
,
die Gestalt der Halle,

die er ohne Zweifel in der Hauptsache richtig rekonstruiert, und dann

die Hilfsmittel der Rekonstruktion des Maratbonbildes, das dadurch in

seiuen verschiedenen Teilen lebendig vor unseren Augen ersteht. Gegen

die von R. aufgestellten Bestandteile und ihre Anordnung im allgemeinen

wird sieb ein begründeter Widerspruch so wenig erheben lassen, wie bei

den Gemälden in Delphi. Mit der Zerdehnung des Bildes in die Länge

kann ich mich ebenso wenig befreunden wie dort, die Möglichkeit einer

andern Verteilung aber mufs einer eignen Untersuchung Vorbehalten blei-

ben, doch scheint mir, so viel ich bis jetzt sehe, auch hier unerläßlich,

dem Bild eine gröfsere Ausdehnung nach der Tiefe zu geben durch Zu-

sammenrücken und Obereinanderstellen der Personen.

Im zweiten Abschnitt werden die übrigen Bilder Polygnots und

seiner Genossen, im Theseion und Anakeion, behandelt. Die Leukippiden-

hochzeit im letzteren, von der R. mit Benndorf annimmt, dafs sie auf die

entsprechende Darstellung des Frieses von Gjölbasehi einen so starken Ein-

fluß ausgeübt habe, daß diese von der Gesamtkomposition des Gemäldes

eine Vorstellung geben könne, wird insbesondere beleuchtet durch eine

eingehende Betrachtung des Leukippidenraubs auf Vasen. Das Argonauten-

bild des Miko» wird als Aufbruch der Argonauten erklärt. Es folgt dann

die Besprechung der polygnotischen Gemälde in Plataiai und Thespiai,

ferner der angeblich in der Pinakothek befindlichen Gemälde unbekannten

Orts: Achill auf Skyros und Nausikaa, und endlich eine kurze Überschau

der Thätigkeit Polygnots, so weit sie sich chronologisch fixieren läßt.

Ein ergebnisreicher Exkurs über die jüngeren attischen Vasen reiht sich

diesem Abschnitt an.

Der dritte Abschnitt: Wie sah ein Polygnotisches Gemälde aus? be-

handelt Fragen, die teilweise schon zu beantworten sind, ehe an einen

Wiederherstellungsversuch herangetreten wird. Es ist jedoch keine Frage,

daß eine abschließende Beantwortung, soweit eine solche überhaupt zu

gewinnen ist, eher wird gegeben werden können, wenn alle Gemälde des

Meisters und seiner Schule, von denen wir Kunde haben, im einzelnen

durchgesprochen sind. Deshalb hat sich Robert diese Frage für den Schluß
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aufgespart. Da er jedoch durch seine Wiederherstellungen dieselbe grofsen-

teils schon im voraus beantwortet hatte, so konnte es nicht ausbleiben,

dafs von deren Beurteilein eben manches in den Bereich der Diskussion

gezogen wurde, was der Verfasser noch nicht eigentlich begründet hatte.

So wird seine Behandlung dieses Gegenstandes zu einer Auseinandersetzung

mit entgegenstebenden Ansichten und enthält zugleich das Ergebnis seiner

gründlichen Forschungen über Polygnots malerische Thätigkeit. Auch

hier mufs ich darauf verzichten, den Ausführungen des Verfassers ins ein-

zelne zu folgen. Das Ergebnis derselben fafst er selber in die Worte

zusammen: „ Polygnotische Gemälde sind zur Dekoration einer Wandfläche

bestimmte Bilder von c. 5 m Höhe und sehr wechselnder Breite mit

lebensgrofsen Figuren ; sie werden bald auf den Stuckbelag der Wand,

bald auf besondere Holztafeln gemalt, die zusamraengefügt und an der

Wand befestigt werden. Der Grund ist weifs; die mit satten Farben

ohne Schattierung oder Abtönung gemalten Figuren heben sich unmittel-

bar von dem Grunde ab, ohne dafs dieser durch Färbung als Terrain be-

zeichnet wäre. Die Darstellung des Terrains beschränkt sich vielmehr

auf wellenartig auf- und absteigende Linien, durch die die ganze Bildfläche

als ein Bergabhang charakterisiert wird. Auf diesem sind die Figuren

möglichst gleichmäfsig verteilt; einzelue von ihnen werden durch Terrain-

linien teilweise überschnitten, so dafs sie bald aus den Schluchten des

Gebirges aufzutauchen, bald darin zu verschwinden scheinen. Von Farben

sind verwendet Schwarz und Weifs, Rot und Gelb in verschiedenen

Nüancen als Grundfarben, Grün und eine gewisse Art von Blau als ge-

mischte Farben.“ Es ist nicht zu leugnen, dafs dieses Ergebnis jedenfalls

einer richtigen Vorstellung von dem Aussehen eines polygnotischen Ge-

mäldes weit näher kommt als alle früheren Versuche, ebenso wenig

aber, dafs auch dieses Ergebnis noch fast in jedem Satz zum Wider-

spruch herausfordert. Zweifelhaft sind mir z. B. noch die Behauptungen,

dafs diese Bilder die ganze Wandfläche bedeckt haben, dafs die Figuren

in allen lebensgrofs gewesen seien, dafs die Bildfläche als Bergabhang

charakterisiert gewesen sei (in allen?), dafs die Figuren möglichst gleich-

mäfsig vorteilt waren, während sich deutlich Gruppen unterscheiden lassen

;

Lessings Ansicht, dafs Polvgnot mit seinem Übereinander der Figuren

den Eindruck eines Zurfickgehens in die Tiefe habe erwecken wollen, ist

mit der Wendung, dafs es der Wissenschaft nicht würdig sei, grofser

Männer Irrtümer noch weitschweifig zu widerlegen, wenn die Thatsachen
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gegen sie gesprochen haben, nicht abgethan. Wo sind denn diese That-

saclien? etwa in den polygnotischen Vasen? Bedeutet nicht auch in

diesen das Übereinander ein Hintereinander? Stehen nicht auch an einem

Bergabhang die Höherstehenden weiter zurück als die Niedrigerstehenden ?

Ist es also nicht prinzipiell gleichgültig, ob das Terrain als Bergahhang

oder als Ebene gefalst wird? Der Maler erleichtert sich nur seine Auf-

gabe, wenn er ein in die Tiefe gehen sollendes Bild mit Vorder-, Mittel-,

Hintergrund an einen Berghang verlegt. Er erreicht aber denselben

Zweck, wenn er, wie Lessing annimmt, sieb seinen Standpunkt selbst

einem Vorgang in einer Ebene gegenüber sehr hoch wählt. Doch ich

wollte mich ja hier, um nicht zu weit geführt zu werden, in keine

Einzeldiskussion einlassen, da ich sonst lange nicht fertig würde.

Dies gilt auch von dem letzten Abschnitt: Einzelnes zu den Lesche-

bildern. Was hier z. B. Robert über meine Umkehrung der Reihenfolge in der

Bilderbeschreibung sagt, beruht auf einem gründlichen Mifsverständnis.

Wenn Pausanius durch die südliche Tbüre, wie ich annabm (denn die

nach Süden offene Halle dachte ich mir durch ein Gitter verschlossen,

S. 6 unten), in die Lesclie eintrat, die nach meiner Ansicht nur eine

verbältnismäfsig geringe Tiefe hatte, und sich dann zuerst dem Bilde

rechts von der Tbüre der Rückwand zuwandtc, so beschrieb er diese wohl

naturgemäß von dem ihm zunächstliegenden Ende aus, also von links

nach rechts, und das linksliegende nachher von rechts nach links. Die

Ausführungen Roberts S. 1131'., die mich mit den Angaben des Pausanias

in Widerspruch zu setzen suchen, beweisen nichts, wenn man den Faden,

den ich gefunden zu haben glaube, genau verfolgt; denn seine Aus-

führungen über und /.tcia sind nicht überzeugend ; namentlich fieza,

das doch nur zeitlich im Verlauf der Beschreibung gefaßt werden kann, kann

demnach, je nachdem die Beschreibung nach oben oder unten, rechts oder

links weiter geht, örtlich ebenso gut unter als über als neben bedeuten.

Und so ist es auch mit f<peSl}g ; dieses bezeichnet nach meiner Auffassung

eben das in der Reihenfolge der Beschreibung zunächst Anschließende,

so auch 35, 5, wo ävtottQO) und «jpelfjs in Gegensatz gestellt sind; hier

ist mit ävwctgu) eine über Helena befindliche Gruppe abgeschlossen, so

daß mit iipe£f/S eben nur der Beginn einer neuen, von Helena aus be-

schriebenen Gruppe eingcleitet wird; es heißt eben in allen von Ro-

bert angeführten Stellen gerade wie in der in Anm. S. 112, 6 ausgenom-

menen Stelle: in der Reihenfolge anschließend. Wie übrigens Robert
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dort behaupten kann, daß Iphigeneia nnd Auge in meinem Bilde nicht

in Beziehung zu Phaidra gesetzt seien, ist mir unverständlich -, der Augen-

schein lehrt das Gegenteil. Hinsichtlich des Schiffes in der Iliupersis

gebe ich meinen Verstofs gern zu. Gerade durch die Angabe, dafs von

dem Pferde an das Meer aufzuhören scheine, kam ich zu der Ansicht,

dafs es sich bis hierher erstreckte, indem ich das „Scheinen“ auf eine Un-

deutlichkeit im Gemälde bezog. Ich habe mir durch dieses Mißverständnis

meine Aufgabe nur erschwert; denn ohne dieses hätte ich für die Gruppe

um Helena mehr Baum gewonnen, für das ins Meer gezogene Schiff hätte

eine kleine Einbuchtung genügt, und der Strand wäre geräumiger ge-

worden.

Doch ich scbliefse diese Eiuzelbemerkungen, aus denen der Verfasser

ersehen mag, dafs es mir gleich ihm nur um die Erkenntnis der Wahr-

heit zu thun ist, und gestehe, dafs, wenn ich auch nicht in allen Punkten

mit ihm einig bin, doch auch dieser neue Beitrag zu einem tieferen Ver-

ständnis der Kunst Polygnots dieses Problem in hervorragendem Mafse

gefördert hat, und dafs, wenn wir uns heute von Polygnots Malerei eine

richtigere Vorstellung machen können als früher, dies in erster Linie den

gründlichen Untersuchungen Roberts zu verdanken ist.

Calw. Welzsäoker.

Vakanzen.

Bonn. 0. R. S. u. G., 2 Hilfsl. : 1) Alte Spr., 2) N. Spr. Dir. Dr. Hölscher.

Cleve, Landw. Scb., L. f. Math. u. Nat. Meldung bis 20./2. Dir. Dr.

Fürstenberg.

Crefeld, 0. R. S., Obi. Deutsch u. Gesch. (ev. Rel. f. m. Kl.). Dir. Quossek.

Haspe 1. W., Höh. Sch., L. N. Spr. 2100 M. u. 420 Wg. Meid,

bis 15./2. Curatorium.

Jülich. Prg. (kath.), Direktor. N. E. Anfangsgeh. 4500 M. u. fr. W.

Meid, bis 10./2. Bürgermeister.

Potsdam, R. S. Hilfsl. N. Spr. Dir. Schulz.

Schwelm, Prg. u. R. S., Hilfsl. N. Spr. Dir. Dr. Tobien.

Für di« Kedäktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bremaa.

Druck and v.. rl»g von Friedrich Andreas Perthes in Qottia.
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23) Herodotus erklärt von H. Stein. Zweiter Band. Erstes Heft

Buch III. 4. verbesserte Auflage. 165 S. 8. .ä 1.50. Dritter

Band, Buch V u. VI. 5. Auflage. 231 S. 8. Jf 1.80. Fünfter

Band , Buch VIII und IX. 5. verbesserte Auflage. 265 S. 8.

A 2.25. Berlin, Weidmannscbe Buchhandlung.

Die vorliegenden neuen Auflagen der Bücher III, V, VI, VIII, und

IX des Herodot zeigen, wie unaufhörlich H. Stein bemüht ist, die Kritik

und Exegese des Geschichtschreibers zu fördern. Der Text bringt eine

ganze Reihe von Lesarten, von denen ich hier nur die erwähnen will,

die mir gelungen erscheinen. III, 17, 1 : ißovleiero st. ißovltt'oaxo.

26, 6: äniyu st. aTciyovm. 69, 2: di

j

st. dt; ebenso 140, 7. 102, 3:

[xot xßv ixkXtov ’lväßv]. 127, 14: £tdovia (fivy äyayoi. 130, 6: ecov-

x6v st. uiy, dr. 157, 7: (nag') aixßv. V, 26: slauniovuov st. ylajj.-

Ttumov. 33, 13: efw teipahfr, vgl. das folg, tato de xd

atjifta. 77, 4: [roig Botiorovg]. 83, 6: iäijliovto (xe), dem folg, xot

xai entsprechend. VI, 52, 17: ßovXevoftivtjv di st. ßovXoftivriv dt,

wie auch ich in meiner Ausgabe geschrieben habe. 86a, 11: fJyo/iev,
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civÖQa. 128, 9: xoCxov nana inoiee (xatna), wo ich jedoch xaDxa hinter

navza stelle, wo es leichter Ausfallen konnte. VIII, 77, 3: fy-fiara st

ntfyftaxa. 82, 6: ovf re st. dt. IX, 7, 4: otfi (Jjvsto), x6. 51, 15:

uexa/.iniotta! xe st. dt. 96, 13: Ti-/Qmrr
tq (aWjd).

Der Komineutar ist berichtigt und erweitert, besonders im 3. Buch

und dann im 5. und 6. Buch, wo die Berücksichtigung der nohxiia

’siih]vaiojv des Aristoteles, sowie der neueren Arbeiten auf dem Gebiete

der griechischen Geschichte mannigfache Zusätze und Erweiterungen nötig

machte. So kanu man die neuen Auflagen der H. Steinschen Herodot-

Ausgabe nach jeder Seite hin als verbesserte bezeichnen.

Durlacb. J. Sitzlor.

24) Johannes Nikel, Herodot und die Keilschriftforachung.

(Sonderabdruck aus dem 28. Bericht der Wissenschaft! Ges.

„Philomathie“ zu Neifse.) Paderborn, F. Schöniugh, 1896.

91 S. 8. jt 2. —

.

Es lag in der Natur der Sache, dafs die ersten Entzifferer der zahl-

reichen Inschriften von Ninive und Babel, berauscht durch die Fülle von

neuen, bis dahin ganz unbekannten Ergebnissen, auf die früher bekannten

Quellen der Geschichte des Euphrat- und Tigrislandes mit Geringschätzung

herabschauten. Man „ verliebt sich in seinen Helden “, jetzt nicht minder

als im Altertum. Bei ruhiger, vorurteilsfreier Betrachtung kommen aber

auch die Orientalisten von der Unterschätzung der klassischen Quellen zu-

rück. Eine derartige Prüfung giebt auch Verf. in vorliegender Schrift.

Sie benutzt im ganzen das neue vorliegende Material, indes vermisse ich

die Citierung von Prazek, Medien und das Haus Kyaxares (Berlin 1890),

von Schubert, Herodots Darstellung der Cyrussage (Breslau 1890), und

von Nöldekes Artikel über persische Geschichte in der Encyclopaedia

Britanuica (deutsch: Aufsätze zur persischen Geschichte, Leipzig 1887);

bei allen dreien findet sich keine Vorliebe für die orientalischen Völker.

Nikel behandelt: I. Chorographisches und Topographisches (u. a.

Fruchtbarkeit Babyloniens, Gröfse der Stadt Babylon, die Königsburg und

„der Tempel des Zeus Belog“; II. Nachrichten über die Geschichte der

vorderasiatischen Reiche (u. a. Semiramis und Nitokris, Dauer der assy-

rischen Oberherrschaft
,
Begründung und Dauer des Mederreichs, Sanberibs

Feldzug gegen Ägypten, Ninives Fall, Cyrus’ Herkunft, Babylons Fall);
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III. Kulturgeschichtliches (Istarkult, Kleidertracht, Weiberraarkt, Handels-

schiffabrt auf dein Euphrat, Toleranz des Cyrus und Kambyses).

Bei der Art und Weise, wie Herodot sich Aber die ältere Geschichte

des Eupbvatlandes unterrichten mufste — etwa 100 Jahre nach dem Tode

Nebukadnezars durch persische Quellen — , ist es natürlich, dafs manches

schief dargestellt ist und uns vielfach auch der Grund zu den Irrtümern,

in die er verfallen ist, verborgen bleibt Wie vieles aber von den Be-

richten Herodots mit den Keilinschriften in Übereinstimmung ist oder

doch danach zu erklären ist, davon giebt Nikels Arbeit ein recht klares

Bild, und sie sei den Freunden morgenländischer sowohl wie herodoteischer

Forschung durchaus empfohlen. Ich erwähne unter anderm, dafs N. sich

inbetreff des Namens Nitokris der Ansicht Meyers anschliefst: Nitokris ist

danach verstümmelt aus Nebukadnezar (Nabu-kudur-ussur) ; die grofsen

Arbeiten Nebukadnezars für seine Gemahlin Amytis sind auf diese über-

tragen und damit zugleich der entstellte Name. Semiramis ist Sammu-

ramat, Frau oder Mutter des Königs Ramman-nirari III. (811—783), die

in der griechischen Überlieferung infolge der Übertragung sagenhafter

Züge viel bedeutender erseheint, als sie thatsächlich war.

Ungelöst bleibt bei Nikel die Zahl der 128, resp. 150 Jahre für die Re-

gierungszeit der Mederfürsten von Deiokes bis Astyages. Das Einfachste scheint

mir noch immer, ein kleines Versehen Herodots anzunehmen : die vier Meder-

könige regierten nach Herodot 52 -)- 2 2 -j- 40+ 35= 150 Jahre, Herodot hat

abeT bei der Angabe der 53 Jahre für Deiokes diesem alle Jahre vor dem

Regierungsantritt des Kyaxares gegeben , und nicht die 22 Jahre des

Phraortes abgegeben; bei der Zusammenfassung (I, 130) hat er dieses

Versehen nicht bemerkt und richtig addiert: 53 + 40 -f- 35 = 128. Dann

mufs die Skythenherrschaft von 28 Jahren allerdings eingeschlosscn sein

(vgl. diese Rdsch., Jahrg. 1890, S. 379).

Die Genealogieen der persischen Fürsten bei Herodot, auf dem Cyrus-

Cylinder und in der Behistun- Inschrift sind wohl am einfachsten so in

Übereinstimmung zu bringen , dafs man in der Behistun-Inschrift die in

der Abnenreibe offenbar vorliegende, vom Steinmetzen herrührende Lücke

etwas gröfser annimmt; nicht blofs das Wort Caispis. sondern die Reihe:

Caispis, Caispais pitä Kürns, Küraus pitä Kambujiva. Kambujiyahyä pitä

Caispis wird vor dem Worte Caispais ausgelassen sein. Vgl. diese Rdsch.

1890, S. 35.

Der Umstand, dafs der Verfasser des Buches Daniel über Nebukad-
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nezar besser unterrichtet ist als Herodot (S. 48, Anm. 2), kann doch un-

möglich beweisen, dafs die Schrift nicht erst um 167 geschrieben sein

kann. Warum sollen dem Verfasser nicht ebenso gut urkundliche Quellen

der Babylonier Vorgelegen haben wie dem Berossus? Da müfste man

aus modernen historischen Romanen doch absonderliche Schlösse auf die

Zeit ihrer Verfasser ziehen!

Adolf Bauer ist durch einen Druckfehler S. 3 in Adolf Lauer verwandelt.

Oldesloe. B. Hansen.

25) Theodor Wiegand, Die puteolanische Baninschrift,

sachlich erläutert. Mit 15 Figuren im Text und 2 Tafeln. Be-

sonderer Abdruck a. d. 20. Supplementband der Jahrb. f. klass.

Phil. S. 661—778 8. Leipzig, B. G. Teubner 1894. .4 3.60.

Die puteolanische Bauinschrift aus dem Jahre 105 v. Chr. ist ein

zwar schon längst bekanntes, aber lange nicht genügend gewürdigtes und

vielfach falsch verstandenes Denkmal von seltener Wichtigkeit sowohl in

sprachlicher als rechtlicher und baugeschichtlicher Beziehung. Es war

daher ein verdienstvolles Unternehmen des Verfassers, dieser Inschrift eine

gröndlicbe Untersuchung zu widmen, und er hat seinen Gegenstand so

gründlich und erschöpfend behandelt, dafs seine Arbeit wohl als eine ab-

scbliefsende bezeichnet werden darf.

Verfasser giebt zuerst den Teit und die Übersetzung der Inschrift.

Da diese sehr gut erhalten ist, so bat er sich mit Recht von dem

Fehler mancher seiner Vorgänger freigehalten, Textänderungen
,

wie sie

nur Manuskripten gegenüber eine Berechtigung haben, vorzunehmen, und

sich vielmehr bemüht, in den Sinn des erhaltenen Textes einzudringen

und dabei analoge Bauvergebungen griechischen Ursprungs beigezogen.

Nach einer Übersicht über die Geschichte der Urkunde und ihrer Er-

klärungen, unter denen er der des Piranesi zu ihrem Rechte verhilft, wird

im ersten Teil das geschäftliche Verfahren bei der Bauvergebung ver-

folgt, und dann im zweiten der Bau nach seinen einzelnen Teilen durch-

gesprochen. Diese Art der Behandlung ist entschieden der eines fort-

laufenden Kommentars vorzuziehen. Es handelt sich um den Bau einer

Zugangspforte zu einer area zwischen zwei Häusern, gegenüber dem

Serapistempel in Puteoli. Dabei kommt zuerst die topographische Lage

der Area zur Sprache, ihr Plan und Zweck vor und nach dem Umbau

und die Technik des Mauerwerks. Sodann wird nach Beiziehung aller
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Hilfsmittel der Rekonstruktion des Thores selbst (Vitruv, griechisches Holz-

dach, etruskisches Tempeldach, tuskanisches Atrhmidacb, antike und moderne

Thore mit Vordächern nach Art des puteolanischen) Thüre und Dach des

puteolanischen Baues von Teil zu Teil durchgenommen und schliefslich

seine Kunstgeschichtliche Bedeutung erörtert. Die Untersuchung ist bis ins

Einzelne gründlich geführt und in deren Hauptergebnissen unanfechtbar;

Abbildungen zur Erleichterung des Verständnisses sind beigegebeu, und

so wird diese Schrift allen willkommen sein, die sich mit derartigen Stu-

dien befassen. S. 732, § 29, Z. 5 ist in störender Weise nach „bezog“

das Wörtchen id ausgefallen.

Calw. P. WeizsSeker.

26) Constantin Martha, Mölanges de littärature ancienne.

Paris, Hachette & Cie., 1896. IV u. 253 S. 8.

Dieser neuerschienene Teil der gelben Haehette-Serie enthält mehrere

Abhandlungen, welche der verstorbene Verfasser in den Jahren 1857 bis

1890 veröffentlicht hatte, und außerdem zwei noch ungedruckte Aufsätze.

Der Standpunkt, von dem aus sie geschrieben sind, verrät den Autor der

„Moralistes sous l’empire romain" und der „Etudes morales sur l’anti-

quitö“. Nennen wir zunächst drei feinsinnige Studien über die Er-

ziehung der Griechinnen, besonders nach Xenophon und Plutarch

(S. 1— 46), die Römer in der Komödie, d. h. das Publikum, welches

die römischen Komiker voraussetzen mufsten (S. 100— 156) und „Au-

gustus und die Litteratur“ (S. 179—214). Ein mehr spezifisch

nationales Gepräge haben zwei andere Studien, deren eine von Pindar

(S. 47— 99) oder eigentlich von dem Villeraainschen Pindar handelt,

während die andere Senecas Wertschätzung (S. 215—252) durch die

Jahrhunderte verfolgt und ihre Gründe prüft. Da hier einmal der Aus-

gangspunkt durch Citate gestützt wird, kann auch der Rezensent sein

Amt üben. Tertullian will mit den Worten „saepe noster“ gewifs nur

sagen, dafs die Gedanken des Philosophen oft mit christlichen Zusammen-

treffen; Hieronymus dagegen begründet die Einreihung Senecas in seinen

Schriftstellerkatalog (K. 12) nur mit dem Briefwechsel des Apostel Paulus

und des Römers. Eine ungedruckte Abhandlung über Lucretius und Ci-

cero !

(S. 157— 177) enthält ein nützliches Verzeichnis von Anklängen

ciceronianischer Stellen an lukreziscbe Wendungen (p. 171— 174).

Wünburg. Slttl.
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27) Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-

Ungarn. Herausgegeben von 0. Benndorf und E. Bormann.

Jahrgang XVIII, mit 68 Abbildungen. Wien, Alfred Hölder,

1895. 232 S. gr. 8.

Auch die beiden Hefte dieses Jahrganges legen wieder rflhmlicb davon

Zeugnis ab, mit welchem Eifer und welchem Erfolge die österreichischen

Archäologen, Epigraphiker und Historiker sich die Erforschung der

Gegenden angelegen sein lassen, die sie sich als ihr natürliches, zunächst

liegendes Arbeitsfeld erkoren haben.

Altertümer aus Niederösterreich publiziert Fr. Ladek

S. 24— 51, aufser römischen Inschriften besonders Reliefs, die in Zeichnuug

(die der Grahaedicula von Grofs-Pechlarn [Fig. 3—5) in Zinkotypie)

wiedergegeben sind. Her Text könnte unbeschadet der Deutlichkeit im

beschreibenden Teile gelegentlich ein wenig kürzer gefafst sein; sehr

dankenswert sind dagegen die zahlreichen Hinweise auf verwandte Monu-

mente und die Bearbeitung der oft schwer zu "lesenden Inschriften, die

bereits in die Suppl. zu C. I. L. III aufgenommen siud.

Eine sorgfältige Beschreibung der Antikensammlung im

erzbischöflichen Seminare zu Ddine bieten uns S. 52— 105

Julius Bankö und Piero Sticotti. Die Sammlung ist dalmatinischen

Ursprungs und enthält neben vielem Minderwertigen einige Stücke von

Belang, die in Abbildungen nach Photograph ieeu mitgeteilt werden. Her-

vorzuheben sind aus den Ruinen von Aeuona (jetzt Nona bei Zara)

stammende Kolossalstatuen des Augustus, Tiberius und Claudius, gute

Arbeiten der ersten Kaiserzeit (Nr. 1—3), eine weibliche Gewandstatue

mit glücklicher Gewandbehandlung (Nr. 6), eine Statuette der Aphrodite

mit einem unter ihrem Gewände sich versteckenden Eros, eine nicht fehler-

freie Wiederholung von Motiven eines Werkes aus hellenistischer Zeit

(Nr. 12), ein idealer Ephebenkopf, der an Typen des Skopas erinnert

(Nr. 15), ein unbärtiger, männlicher Porträtkopf, der einem Mitgliede der

juliscb-claudischen Familie angehören kann (Nr. 19), ein Porträtkopf eines

Knaben mit vorzüglicher Behandlung des reichen, lockig wallenden Haares

(Nr. 21), stilistisch damit verwandt ein Porträtkopf (Nr. 22), der eher

einen Barbaren als einen Römer darstellen dürfte, ferner ein Satyrkopf

(Nr. 31), und ein Dionysos (?) -Kopf (Nr. 32), gute dekorative Arbeiten

der Kaiserzeit, ein Aphroditekopf (Nr. 44), für den, wie für die Köpfchen

Nr. 49 und 50, in letzter Linie die knidische Aphrodite des Praxiteles
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Vorbild zu sein scheint, ein weiblicher Idealkopf (Nr. 51), der als griechische

Arbeit bezeichnet ist und ein an die sogen. Thusnelda in Florenz erinnern-

der Kopf einer trauernden Barbarin, sog. „Provincia capta“ (Nr. 52).

Vorzügliche Arbeiten nach hellenistischen Mustern sind die zwei Bruch-

stücke von Maskenreliefs mit Silensdarstellungen (Nr. 54 und 55). —
Das Instrumentum der Sammlung bietet nichts Bemerkenswertes. — Von

den Inschriften stammen 37 aus Rom und sind bis auf drei schon publi-

ziert, 15 aus Dalmatien, 1 aus Istrien. Ich hebe heraus Nr. 14, weil

der Steinmetz die Tage der Altersangabe, für die ihm am Ende des Steines

der Raum fehlte, ganz gemütlich in den leeren Raum von Z. 3 einsetzte;

Nr. 22 wegen des seltenen Qentilnamens Comflonius; Nr. 27 wegen des

Vorkommens des von Kaiser Claudius erfundenen Zeichens f- für den

Mittellaut zwischen u und i in Lyaeus; eine griechische Inschrift aus

Dalmatien (Nr. 13 S. 99), die dor. ©et'dovog und ©ei'derog nebenein-

ander und ferner die dor. Namensform 'Aqiax-fp bietet. — Das Ver-

zeichnis bescbliefsen interessante Angaben über die Herkunft der beschriebenen

Antiken (S. 101 ff.).

V. Dobrusk^ teilt 37 antike Inschriften aus Bulgarien

mit (S. 106—120), meist Weih- und Grabinschriften. Nr. 13 nennt

ein auf Beschlufs der Gemeinde Serdica eingerichtetes, alle vier Jahre zu

feierndes Fest; Nr. 17 und 33 sind metrisch; in Nr. 19 ist ein xoivdv

t<3[V) JiooxAqujv erwähnt; Nr. 20 bietet den für diese Gegenden charakterist-

ischen Namen K6rv$ ' PotfirjCeviog

;

Nr. 23 K6zvg Kovygiov
,

Nr. 30, 6

K&zvg Jölijog. Besonders interessant ist Nr. 26, über eine vnd OL
Su'jlijrog xpnoC tuxI ÖQofritov ausgeführte Vermarkung während der Statt-

halterschaft des C. Julius Commodus Orfitianus, über den Jos. Klein,

Rhein. Mus. XXXV (1888), S. 317 ff. gebandelt hat. Ebenso ist der in

Nr. 35 genannte Statthalter Statilius Barbaras schon aus den andern

Denkmälern bekannt.

Ein mehr als nur lokalgeschichtliches Interesse beansprucht die Arbeit

von Ad. Bauer, Die Anfänge österreichischer Geschichte

(S. 128—150), an der ich lediglich den Titel beanstande, indem der erste

Teil die griechischen Kolonieen in Dalmatien, der zweite Roms ersten

illyrischen Krieg behandelt. Wichtig ist der, wie mir scheint, gelungene

Nachweis, dafs Issa, das heutige Lissa, nicht erst eine Gründung des

älteren Dionysios von Syrakus etwa von 385/4 v. Chr. ist, wie die herrschende

Meinung annimmt, sondern dafs auf Issa schon früher ein griechisches
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Gemeinwesen bestanden hat (Diodor. XIV, 13, 14). Im zweiten Aufsatz

ist in sorgfältiger Quellenuntersuchung der Nachweis erbracht, dafs Poly-

bios II, 2— 12 über den ersten illyrischen Krieg die ihm durch eine

achäische Quelle vermittelte ausgeschmückte römische Version bietet, und

nach dem zuverlässigeren Berichte des Appian, Illyr. 7 zu verbessern ist.

Über die neuesten Funde von Carnuntum wird von verschiedenen

Gelehrten S. 169—227 berichtet. Wolfgang Reichel behandelt auf

Grund der Beobachtungen und Aufzeichnungen von Carl Tragau das im

Jahre 1894 ausgegrabene dritte Mithraeum, das mehrere interessante Einzel-

heiten aufweist, wie den ganz einzigartigen Hauptaltar und die gut er-

haltene Darstellung der Felsgeburt des Mithras. — E. Bormann be-

spricht die Inschriften und zeigt, dafs man lange, bevor dies Mithraeum

in Petronell aufgedeckt wurde, Kunde hatte, dafs etwa in dieser Gegend

noch lange nach den Zeiten um die Wende des 3. und 4. Jahrhdts. n. Chr.

ein solches Heiligtum bestanden habe. Die schon früher von ihm aus-

gesprochene Vermutung, dafs wir hier das im Jahre 307 beim Kaiser-

kongrefs in Carnuntum von den Kaisern Diokletian
,
Maximian , Galerius

Maximianus und Licinius wiederhergestellte Mithraeum vor uns haben,

wird durch verschiedene Thatsacheu und Erwägungen gestützt und zu

hoher Wahrscheinlichkeit erhoben. — Jos. Dell erweist das sogen. Sola-

bründl auf der Grenze von Deutsch-Altenburg und Petronell als eine

sicher aus römischer Zeit stammende unterirdische Wasserleitung. — Die

älteste Gräberstrafse von Carnuntum beschreibt E. Bormann S. 208— 224,

indem er die Inschriften fast alle in zinkotypischen Nachbildungen wieder-

giebt. Diese 12 Grabsteine von aktiven oder entlassenen Soldaten der

legio XV Apollinaris — nur Nr. 10 ist von einem Auxiliären — können mit

Sicherheit vor 63 n. Chr. gesetzt werden und sind sonach die ältesten

römischen Denkmäler von Carnuntum. — Schliefslich beschreibt J. L. S.

Nowalski de Lilia den völlig erhaltenen, ziemlich reichen Goldschmuck,

den ein in der Nähe von Carnuntum gefundener, sehr einfacher Sarko-

phag barg.

Die Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum veranlafst mich,

die übrigen Arbeiten dieses Bandes nur kurz zu erwähnen. F. Hi 11 er

von Gärtringen publiziert S. 1— 5 eine Weibinschrift an die Heils-

gottheiten Sarapis und Isis von der Insel Chalke bei Rhodos und korrigiert

seine Publikation in I. G. Ins. I nr. 957; ferner neue Inschriften aus

Rhodos (S. 121— 127). Die Schreibungen ’l^o{t)ütvog in Nr. 2 und
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’la^tunos i“ Nr. 3 sind wohl eher orthographische Eigentümlichkeiten

als Lesefehler und ähnlich aufzufassen , wie die „Verschreibung“ statt

X<j für | in alten Inschriften: C. I. A. I, 353 (dazu Add. p. 222) und

I. G. A. 394 (aus Keos).

Wolfgang Reichel, Die Orsotbyre im homerischen Megaron (S. 6

bis 12) findet diese x 126— 143 und 333 erwähnte Thüre im Palaste

von Tiryns wieder in dem kleinen Pförtchen links im Prodomos, das als

Eingang zu einem schmalen Korridore dient, der an Hintergemächern vor-

bei in die Mittelburg führt. — Neue Meistersignaturen und Lieblings-

inschriften von Gefafsen aus öffentlichen und privaten Sammlungen in

Mittelitalien und Griechenland teilt Ludwig Pollack S. 13—23 mit. —
Eine neue Deutung der von M. Mayer, Ath. Mitt. XVI (1891) S. 300ff.

(Taf. X) auf die kinderraubende Megäre Lamia gedeuteten eigenartigen

Lekythos aus Eretria versucht S. 162— 168 Jos. Zingerle. Gelungen

scheint mir sowohl die negative Seite dieser Arbeit, die Bekämpfung der

Auffassung Mayers, als auch die positive, die Beziehung auf die Marterung

einer lästernden, liederlichen Alten durch die als Satyrn gestalteten Rache-

gottheiten oder Strafgeister der Unterwelt; dagegen ist der Beweis für die

weitere Annahme, dafs wir eine den orphisch-pytbagoreischen Jenseits-

glauben parodierende Komödienscene aus einer Hadesfahrt vor uns hätten,

nicht völlig geliefert.

Eine vortreffliche Abhandlung, auf die ich zum Schlüsse schon des-

wegen nachdrücklich hinweisen möchte, weil man sie nicht in den „Arch.-

epigr. Mitt.“ suchen würde, liefert Emil Szanto mit seinen Bemerkungen

„Zur Politik und Politie des Aristoteles“ (S. 151—161).

Verf. geht von den beiden unanfechtbaren Sätzen aus 1) dafs, da Politik

und Politie von Aristoteles in seinen letzten Lebensjahren abgefafst sind,

Verschiedenheiten des politischen Bekenntnisses ausgeschlossen sind, und

2) dafs es nicht denkbar sei, dafs in der Politie nirgends etwas von dem

Schatze politischer Einsicht und Überlegung durchbreche, der in der Politik

aufgehänft sei, und weist nun eine Reihe von Stellen der ’A^rjvaiw

nohieia nach ,
wo die politischen Anschauungen des Aristoteles hervor-

treten. Wie sorgfältig und fein das Verf. aosführt und wie er so unwider-

leglich darthut, dafs die Schrift von der athenischen Verfassung Geist vom

Geiste des Aristoteles ist, könnte durch einen trockenen Auszug auch nicht

andeutungsweise gezeigt werden, weshalb ich auf die Arbeit selbst ver-

weise.
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Den Schlufs des Bandes (S. 228— 232) bilden drei griechische In-

schriften ans dem Korden Kleinasiens, die Ernst Kalinka sorgfältig

publiziert und kommentiert.

Frauenfeld (Schweiz). Otto Sohaltbefk.

28) M. Schanz, Geschichte der römischen Litteratur bis

znm Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian.

III. Teil: Die Zeit von Hadrian 117 bis auf Konstantin 324.

(A. u. d. T.: Handbuch der klass. Altertumswissenschaft von

J. v. Möller VIII, 3.) Mönchen, C. H. Becksche Verlagsbuch-

handlung, 1896. XIX u. 410 S. gr. 8. Jt 7.60.

Der vorliegende 3. Band der römischen Litteraturgeschichte von

M. Schanz bringt noch nicht, wie ursprünglich beabsichtigt war, den

Scblufs des Werkes, sondern umfafst nur den Zeitraum von 117— 324. Er

zerfällt in zwei etwa gleich grofse Teile: die erste Hälfte (S. 1—203) ist

der nationalen, die andere (S. 204—408) der christlichen Litteratur ge-

widmet; dort treten besonders Sueton und Apulejus, hier Tertullian,

Cyprian und Lactantius hervor. Die ganze Anlage und Behandlung ent-

spricht der der früheren Bände (vgl. Jahrgang 1892 Nr. 5 und Jahrgang

1893 Nr. 3). Jede Seite verrät den kundigen Fachmann, der den Stoff

beherrscht und die weitscbichtige Litteratur darüber kennt. Mit un-

befangenem Urteil wägt Schanz bei den vielen Streitfragen (z. B. Ober

die Echtheit oder Unechtheit der einzelnen Schriften) das För und Wider

ab und weiis durch geschickte Anordnung die Übersicht zu erleichtern,

sowie durch klare Darstellung den Leser zu fesseln. Besonders die Ab-

schnitte über die Schriften der Kirchenväter sind Muster lichtvoller Be-

handlung und lassen die tiefe und eingehende Beschäftigung mit den

neueren Schriften der theologischen Fachlitteratur erkennen.

Daröber, dafs Schanz mit seinen Inhaltsangaben manchmal sehr ins

einzelne eingeht, wollen wir ihm durchaus keinen Vorwurf machen, eher

liefse sich darüber rechten, ob es nicht rätlich gewesen wäre, etwas mehr

über die sprachlichen Eigentümlichkeiten der behandelten Schriften zu

sagen. Die an den vorigen Bäuden gerügte Vorliebe des Verfassers für

Fremdwörter ist nicht mehr so auffällig, doch verraten noch oft genug

Formen, wie eruieren, statuieren, Aktualität, Decennien u. a. den auf

sprachliche Reinheit nicht viel Wert legenden Gelehrten. So nebensäch-

lich dies manchem Vorkommen mag, so ist es doch bei einem für gröfsere
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Kreise berechneten und mehr zum Lesen als zum Nachschlagen bestimmten

Buche keineswegs gleichgültig. Hoffen wir, dafs bei der in Kürze zu

erwartenden zweiten Auflage mit darauf Rücksicht genommen werde, da-

mit das sonst so treffliche Werk auch in der Form allen Anforderungen

entspreche. W.

29) Samuel Berger, Histoire de la Vulgate pendant les

Premiers si&cles du Moyen Age. Mdmoire couronnd par

l’Institut. Paris, Hachette et Cie., 1893. XXIV u. 443 S. 8*).

Auf ein gutes Buch kann nie zu früh und nie zu spät aufmerksam

gemacht werden. Darum bat der Unterzeichnete gerne den von einem

andern Referenten nicht ausgeführten Auftrag übernommen, den Lesern

der Philologischen Rundschau nachträglich über Bergers Geschichte der

Vulgata zu berichten, nachdem schon mehr als drei Jahre seit ihrem Er-

scheinen verflossen sind. Vielleicht hat diese Erwähnung dann die gute

Folge, dafs ihre Fortsetzung nach vorwärts oder rückwärts bald erscheint.

Der vorliegende Band behandelt nämlich wesentlich das 8. bis 12. Jahr-

hundert: die Anfangsgeschichte der Vulgata zu schreiben, sei bei dem

gegenwärtigen Stand der Quellen noch nicht möglich. Wie reich für

diese Periode dem Verfasser, aber auch nur ihm, die Quellen zu Gebot

standen, zeigen die Register. Eines derselben führt aus 51 Bibliotheken

über 250 Handschriften auf. die genau besprochen sind; ein anderes stellt

212 verschiedene Arten zusammen, wie die biblischen Bücher in den von

Berger untersuchten Handschriften und sonstigen Quellen geordnet sind;

ein drittes verzeichnet diejenigen Handschriften , welche Summarien und

dergleichen zu den einzelnen Büchern aufweisen. Solche Zuthaten sind

ja besonders lehrreich, um Handschriften zu klassifizieren und zu lokali-

sieren. Ein Hauptgedanke Bergers ist, dafs man die Texte nach ihrer

geographischen Heimat untersuchen müsse. So bespricht der erste Teil

„die ursprünglichen Texte“, näher c. 1 die Einführung der Vulgata in

Gallien, c. 2 die spanischen, c. 3 die irischen und angelsächsischen

Bibeln, c. 4 die Irländer in Europa, in Neustrien, Austrasien und Ale-

*) Als typographische Merkwürdigkeit sei angeführt ,
dafs auf dem Titelblatt

meines Exemplars die zweite Zeile, die allerdings nur aus dem Worte DE besteht, so

vollständig weggefallen ist, dafs selbst mit dem Vergröfcerungsglas keine Spur erkenn-

bar ist und zu lesen wäre HISTOIRE
|| LA VULGATE || etc.
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raannien. Der zweite Teil behandelt die alten französischen Texte,

von den Pyrenäen bis zur Loire und im Norden Frankreichs. Kürzer

ist der dritte Teil, der Sankt Gallen und Norditalien umfafst (Reichen-

au, Bobbio, Mailand), sehr ausführlich — begreiflicherweise — Teil vier

bis sechs über Theodulf und Alkuin und die grofsen karolingischen

Schulen. Im siebenten und letzten Teil sind die schon berührten Zu-

thaten zum Texte, auch die Stichometrie
,

untersucht. Diese Übersicht

zeigt, wie viel Stoff hier verarbeitet ist, fast zu viel für denjenigen, der

auf diesen Gebieten nicht zubause ist. Aber gerade auch für einen sol-

chen ist Bergers Arbeit lehrreich; denn es ist klar, dafs in der Über-

lieferungsgeschichte der Vulgata alle die Faktoren wirksam sein und zur

Sprache kommen mufsten, die überhaupt bei der Überlieferung der alten

Litteratur wirksam waren. Wenn Berger uns z. B. zeigt, woher die

Vulgatatexte von Bobbio stammen, so ist es nicht ohne weiteres notwendig,

dafs auch die dort befindlichen Klassikerhandschriften denselben Weg gemacht

haben; trotzdem wird es auch für den von Wert sein, der die letzteren

untersucht, über die ersteren unterrichtet zu sein. Und was über Paläo-

graphie und Orthographie einer bestimmten Gegend oder Zeit gesagt wird,

gilt von den Bibeltexten so gut wie von den klassischen. Schade, dafs

Berger nicht in der Lage war, seinem Buch ein Gegenstück zu Chatelains

Paläographie der lateinischen Klassiker beizufügen. Man sollte iu den

höheren Klassen der Gymnasien keinen Virgil oder Horaz lesen, ohne den

Schülern die Handschriften vorzuzeigen, denen wir diese Texte verdanken

;

so würde Bergers Werk durch eine Paläographie der lateinischen Bibel

auch erst volle Anschaulichkeit gewinnen. Welches Interesse einzelnen

dieser Handschriften zukommt, dafür nur ein Beispiel. Wie die Apostel-

geschichte in unsern gewöhnlichen griechischen oder deutschen Bibeln

schliefst, weifs jedermann. In der neuesten Ausgabe von Fr. Blass (B. G.

Teubner 1896) hat sie jetzt den Schlufs: rij» ßaoileiav rot &eov,

duoxvQiCofievog xot ityior a/.iohicog
,

oit ovrog tativ o XQ,0T0$ 0 vl0S

tov 9eov, di ov fieXiei nag o v.oouog vLQivta9ai. Das bietet keine ein-

zige der 300—400 griechischen Handschriften, die von der Apostel-

geschichte bis jetzt bekannt sind, aber so hat eine syrische Übersetzung,

die 617 in Alexandrien gemacht wurde, so hat eine Reihe der von Berger

untersuchten lateinischen Handschriften (s. das Register), eine alte pro-

ven9ali8che Übersetzung, und noch der erste vorlutherische deutsche Bibel-

druck (von Mentel, Strafsburg 1466): mit aller dürstigkeit on liinderung.
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Wann dürr ist ihesus cristus der sun gotz durch den alle die werlt an-

fecht zewerden geurteylt. Wenn Berger noch nicht alle Rätsel dieser

Überlieferungsgeschichte lösen konnte, so hat er doch eine Arbeit ge-

schaffen, die bleibi

Ulm. _ Eb. Nestle.

30) Job. JuL Binder, Lanrion. Die attischen Bergwerke im

Altertum. Mit 1 Karte und 4 Tafeln. Laibach, Verlag der k. k.

Staats-Oberrealschule, 1895 (Programmabhandlung). 54 S. 8.

Der Verfasser, der sich schon durch eine historische Betrachtung der

Bergwerke und ihrer Stellung im Staatshaushalte der Römer bekannt ge-

macht hat, versucht hier, angeregt durch eine Studienreise nach Griechen-

land, die Ergebnisse der jüngsten Forschungsarbeiten über den Bergbau

von Lanrion zu einem einheitlichen Ganzen zu verarbeiten. Das Bild,

das er entwirft, ist übersichtlich und ansprechend. Eine eingehende Be-

schreibung der Lage und Bodenbeschaffenheit giebt eine klare Anschauung

von dem gesamten Bergwerksgebiete von Laurion, das bei einer nordsüd-

lichen Längenausdehnung von 17 km, einer ostweetlichen Breite von etwa

8,5 km eine Fläche von ungefähr 20000 ha bedeckt. In einer beigege-

benen trefflichen Karte sind in deutlicher Übersicht die jetzt vorhandenen

Schutthalden (exßolades, oxtugiai), Tagbauten, Schachte (noch beute (fqiata

genannt, gegen 2000, zum Teil bis 11 1 m tief), Mauerreste und Strafsen

eingetragen. Den Hauptabschnitt der ganzen Abhandlung bildet das Kapitel

über Betrieb und Verwaltung. Den Spuren alten Betriebes geht Verf.

nach in der ganzen Länge und Breite des Gebietes, zugleich an der Hand

der Überlieferung (wobei man allerdings stutzig wird, dafs unter den alten

Grammatikern und Lexikographen, deren Angaben öfters von Wichtigkeit

sind, auch die „Herausgeber des Etymologicums von Magnus und Gudianus“

[sic!] genannt werden). Manche Baureste bei Thorikos, bei Sunion er-

innern noch an die grofse Zeit Griechenlands. Der Betrieb war Tagbau

und Grubenbau; die Sorgfalt der Anlagen setzt die Anwendung geodä-

tischer Instrumente voraus. Die Arbeit, die Geräte, die Förderung, die

Metallwäsche, auch die Verhüttung wird nach den vorhandenen Resten

von Bildwerken (Votivbildern) eingehend besprochen, von letzteren

sind auf den beigegebenen Tafeln einige Proben beigefügt. Gewonnen

wurde vornehmlich Silber, aber auch Blei, Kupfer, Zinnober, auch andere

Farbstoffe und sonstige Nebenprodukte. Die Abfälle, die uns die Alten
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zuriickgelassen, bieten der modernen Hflttentechnik noch reichliches Ma-

terial. Der Qewinn läfst sich nach dem hier and da bekannten Vermögen

von Besitzern (Pächtern), sowie nach den aus mancherlei Faktoren zu be-

rechnenden Unkosten annähernd ermessen. Besitzer des Hechtes, nach Erzen

zu schürfen, war von der ersten Erwähnung der Bergwerke von Laurion

bis zu den Zeiten des Niederganges der Bergwerkswirtschaft der Staat

Athen, der sich dieses Rechtes zugunsten unternehmungslustiger Bürger

stückweise und fallweise entäufserte. Der Verf. vertritt — mit Recht,

wie uns scheint — die auch von Böckh erwiesene Bergherrlichkeit der

Stadtgemeinde Athen gegen Lipsius (in „ Meyer und Schömann, Der attische

Prozefs" 1877). Der Staat sicherte sich vom Ertrage den Zwanzigsten

(oder 24.) als Bergzins. Wir haben auch Reste von Urkunden über ein

Berggrundbuch, wonach sich die Formeln für die Eintragung mit ziem-

licher Sicherheit feststellen lassen. Eingehend besprochen werden auch

die Prozesse, wie wir denn bei den Rednern manchen Aufscblufs über

Berggesetz und Berggericht bekommen. Den letzten Abschnitt bildet eine

Geschichte des Bergbetriebes in Laurion. Die erste Erwähnung findet

sieb in Äschylos’ „Persern“; doch liegt der Anfang natürlich viel früher.

Der Betrieb und der Ertrag steigerten sich im 5. und 4. Jahrhundert.

Im 4. Jahrhundert sind viel Bergprozesse; in demosthenischer Zeit be-

teiligten Bich auch arme Bürger am Betriebe einzelner Gruben. In der

makedonischen Zeit ist ein Rückgang wahrzunebmen, da gleichzeitig eine

weitere Ausbeutung der Erzlagerstätten in Makedonien stattfand. Doch

hebt sieb der Betrieb zur Zeit des Demetrios von Phaleron. Nach und

nach erschöpfte sieb der Silberreicbtum, die andern Produkte waren nicht

ergiebig genug. Im 3. Jahrhundert fehlen die Nachrichten; dagegen er-

fahren wir, dafs im Jahre 102 v. Chr. zur Zeit des Sklavenaufstandes in

Sizilien auch die Sklaven im Lauriongebiete sich erhoben. Im 1. Jahr-

hundert berichtet Strabo von der Ausbeute des Abraumes und der Schlacken.

Pausanias weife nur zu sagen: l'vtta noti 'Aih^vaiois /}v dgyfyov fie-

väXXa. Die Arbeit ruhte, bis sie 186b von einer französischen Gesell-

schaft wieder aufgenommen wurde, wobei es sogar zu diplomatischen Ver-

wickelungen kam. Im Anfänge der siebziger Jahre gab es noch einmal

eine Laurionfrage.

Hanau. O. Waokermana.
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31) Konr&d Miller, Die ältesten Weltkarten, berausgegeben und

erläutert IV. Heft. Die Herefordkarte. Stuttgart, Jos. Both.

1896. 4°. 54 a Jt 6.-.

Dies vierte Heft der vortrefflichen Millerschen Sammlung von Mappae

mundi enthält die berOhmte Karte Richards von Haldingham und Lafford,

die etwa zwischen 1276 und 1283 verfafst ist und in der Kathedrale von

Hereford in England aufbewabrt wird
;
Miller giebt von ihr einen Farben-

druck in | der natürlichen Gröfse und eine Übersichtsskizze in J, letztere

zur Vergleichung mit der in T', nat Gr. gegebenen Skizze der Ebsdorfer

Weltkarte, der zweiten grofsen mittelalterlichen Weltkarte, die uns er-

halten ist. Der allgemeinen Beschreibung der Karte und der Litteratur

Ober dieselbe läfst Miller daun eine Aufzählung der Legenden mit Er-

klärung und Kritisierung folgen. Das meiste ist fraglos richtig gedeutet;

manche Einzelheiten, deren Ursprung nicht sicher ist, wird vielleicht

irgendein Zufall aufklären. Die rätselhafte, wie ein schiefes A aussehende

Verschlingung von Flufsarmen im Oberlauf der Elbe und Weser und des

Bein und Wauth (Hegen und Vaog) wird wohl aus einer Konfusion von

Flufs- und Gebirgslinien und einer Legende aus grofsen Buchstaben auf

den benutzten Karten entstanden sein; eine Kanalisation zwischen Donau

und Elbe kann sie der Sonderbarkeit halber nicht bezeichnen, und an den

limes Saxoniae zu denken ist nicht möglich, da die Saale nichts mit ihm

zu thun hat. Der gröfste Teil der Nomenklatur ist ohne Frage antik;

für einige spätere Legenden weist M. Aethicus Ister, Paulus Diaconus, die

ßrandanus-Legende und Adam von Bremen als Quellen nach.

Oldesloe. R. Hassen.

32) August Engelbrecht, Mykeniech - homerische Anschau-

ungsmittel für den Gymnasialunterricht Wien 1896.

Rudolf Brzezowsky & Söhne. 20 S. 4.

Verfasser geht von der Ansicht aus, wir dürften uns nicht begnügen,

das Verständnis Homers nur so zu erschliefsen , wie cs die athenische

Jugend zur Zeit des Perikies hatte; auch sei es nicht genug, homerische

Scenen durch Vasenmalerei des 5. Jahrhunderts zu erläutern und so die

Schüler zu lehren, nicht wie sich der homerische Dichter die Scene dachte,

sondern wie ein um Jahrhunderte später lebender Vasenmaler dieselbe

sich im Lichte seiner Zeit vorstellte (S. 4). Wir müssen vielmehr auf

ältere Zeiten zurückgreifen. Denn (S. 7) die in den homerischen Epen
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sieh spiegelnde Kultur kann nur dann richtig erfafst und beurteilt werden,

wenn man die Kultur der Stätten und Zeiten, auf welche die in den

homerischen Gedichten verwerteten Sagen sieb beziehen, kennt und ver-

steht. Daher müssen die Schüler mit Mykenä, Tiryns und Hissarlik,

ihrer Lage und Kultur bekannt gemacht werden. Der Gang, der hierbei

zu nehmen ist, wird vom Verfasser ausführlich erörtert (S. 8 ff.). Die

geographische Lage der erstgenannten Orte, die Grabungen Schliemanns

und seiner Nachfolger an der Stätte der alten Königsburgen , die dabei

gemachten Funde werdeu in Wort und Bild (in Karten, Plänen, Abbil-

dungen, Skioptikonbildern und Modellen) vorgeführt und so der Begriff

der „mykenischen Kultur“ festgestellt, in ähnlicher Weise wird die läge

und Kultur von Hissarlik-Troja erläutert Diese systematische Zusammen-

stellung, für die Verf. zwei Unterrichtsstunden ausetzt (S. 12), bildet nur

eine erste Einführung in den Gegenstand; das gewonnene archäologische

Material soll erst während der Homerlektüre nutzbringend verwertet wer-

den. Wie dies zu geschehen hat, zeigt Verf an verschiedenen Beispielen.

Mit Recht wird hierbei verlangt, dafs der Lehrer die Schüler ausdrück-

lich darauf aufmerksam mache, worin die homerische Kultur von der my-

kenischen abweicht (z. B. in der Totenbestattung, der Frauenkieidung,

S. 14). Indem wir den Ausführungen des Verf. im allgemeinen zustimmen,

möchten wir zugleich davor warnen, die archäologische Seite der Homer-

erklärung allzu sehr in den Vordergrund zu stellen. Denn es kann über

dem vielen Beiwerk zu leicht der geistige und dichterische Gehalt der

Epen vernachlässigt werden.

Darmstadt. L. Buohhold.

Vakanzen.

Bochum, G. Obi. Math. u. Phys. (u. Deutsch od. Franz, od. Gesch.). N.

E. Meid, bis 28./2. Curatorium.

Crefeld, H. T. S., Dir. 4500 M. u. Wg. Oberbgmst. Küper.

Elberfeld, R. S., Obi. N. Spr. Meid, bis 22./2. Curatorium.

Hagen i. W., Maschinenbausch., Obi. Math. u. Phys. Gehalt bis 4800 M.

u. 540 Wg. Prof. Dr. Schlegel.

Magdeburg, Stadtschulrat. 7500 Mk. Meid, bis 1./4. Stadtverordneten-

versammlung.

Wismar, H. T. S., Hilfsl. N. Spr. 2000 M. Bis 26-/2. Bürgerm.

För die Redaktion verantwortlich Dr. E. Ladwig in Bramen.

Druck nnd Verlag von Frindrloh Andrea« Perthe» in Qotfca.
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33) R. C. Jebb, Homer. Eine Einführung in die Ilias und Odyssee.

Autor. Übers, nach der 3. Aufl. des Originals von Emma
Schlesinger. Berlin, S. Calvary & Co., 1893. XV u. 255 S. 8.

Jt 4.

Man kann es nur billigen, dafs dieser Schrift durch die Übertragung

in die deutsche Sprache eine weitere Verbreitung in Deutschland ermög-

licht wird. Der eigentliche Zweck, in das Studium der homerischen Epen

einzuführen, wird damit in vorzüglicher Weise erreicht, da alle in Be-

tracht kommenden Fragen erwähnt und hinsichtlich ihrer Bedeutung wie

der Resultate ihrer bisherigen Erörterung wenigstens in den Umrissen

mit sehr anerkennenswerter Objektivität besprochen werden. Auch kann

man nicht sagen
,

dafs das Buch durch die neuesten wissenschaftlichen

Forschungen antiquiert sei. Denn erstens bleibt der Teil, welcher die

bisherige Entwickelung der einschlägigen Fragen behandelt, in seinem

Werte ungeändert; zweitens ist durch die neueste Forschung keine durch-
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aus neue Wendung hervorgebracht, so dal's in der Gesamtlage der An-

schauungen keine wesentliche Verschiebung eingetreten ist. Nur nach

einer Eichtung hin ist der zur Vorsicht zu mahnen, der sich mit

Hilfe des Buches von Jebb zuerst über die homerischen Fragen orientieren

will. Jebb zeigt nämlich gegenüber den Resultaten der Ausgrabungen

von Schliemann und Dörpfeld eine merkwürdige Gereiztheit, so dafs er

hier auch nicht überall seine Objektivität bewahrt. Er weist deshalb auch

allo durch diese Ausgrabungen gewonnenen Beweise ab, welche dafür

sprechen, dafs Hissarlik der Platz des alten Troja ist, und bleibt bei der

Ansicht, dafs nirgends als bei Bunarbaschi die Gegend zu suchen sei,

in welche Troja durch die Ilias versetzt werde. Dafs diese Ansicht

unhaltbar ist, zeigte sich schon längere Zeit; seitdem aber im Sommer

1893 Dörpfeld die Umfassungsmauer und einen Teil der Gebäude der

sogenannten VI. Stadt auf Hissarlik ausgegraben und als der mykeuischcn

Periode zugehörig nachgewiesen hat, kann es eigentlich keinen Zweifel

mehr geben, dafs wir in dieser VI. Stadt die alte Ilios zu sehen haben.

Cöthen. H. Klage.

34) Joh. Hooykaas, De Sophoclis Oedipode Coloneo. Spec.

inaug., Lugduni Batavorum 1896, A. W. Sijthoff. 104 S. gr. 8.

Die vorliegende Abhandlung ist eine mehr kulturhistorische als

kritische Doktordissertation. Eine Bemerkung Rbodes in seiner „Psyche“,

dafs die Götter die Meuschen ohne Rücksicht auf ihre sittlichen Eigen-

schaften zu Heroen erhöben, wendet der Verfasser glücklich und treffend

auf den Sophokleischen Oedipus an. Gegen die neueren Erklärer leugnet

er die Sanctitas des Oedipus und weist nach, dafs er noch ebenso schroff

und jähzornig sei, wie als König. Es würde zu weit führen, die ge-

dankenreiche und gründliche Abhandlung hier im einzelnen zu besprechen.

Sie beweist eingehendes Studium der neueren kulturgeschichtlichen Werke.

Aber während sie ihr Thema nicht ohne Geschick nach allen Seiten hin

zu beweisen sucht, stört ihr Latein wenigstens den Altphilologen, wenn

es auch im ganzen Hiefsend und gewandt geschrieben ist, durch mannig-

faltige stilistische Fehler und nachklassische Ausdrücke.

Weifscnburg i. E. H. Müller.
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35) Herodot. Auswahl ffir den Schulgebraueb, herausgegeben von A.

Scheindler. I. Teil: Text. Mit einem Titelbilde und 5 Karten.

VIII u. 262 S. 8°. geh. 70 kr. 1895. II. Teil: Kommentar,

Anhang, Namensverzeichnis. Mit 9 Abbildungen. 110S. 8°. geh.

40 kr. 1896. Wien und Prag, F. Tempsky; Leipzig, G. Freytag.

Der Verf. hat seine Auswahl aus dem ganzen Herodot getroffen, je-

doch so, dafs die ersten Bücher nur schwach vertreten sind. Aus dem

vierten Buch hat er gar nichts aufgenommen, aus dem zweiten nur Kap. 2,

wie PsammetichoB zu ergründen sucht, welches das älteste Volk auf Erden

ist, gewifs ein Stück, das man nicht vermissen würde, wenn es fehlte.

Aus dem ersten und dritten Buch findet sich in der Auswahl die wunder-

bare Kettung Arions, das Gespräch zwischen Kroisos und Solon, Kroisos'

zweimalige Errettung, die Jugendgeschichte des Kyros, Kyros’ Ende, eine

ägyptische Königstochter (III 1 — 3), Psammenitos und Kambyses, der

Ring des Polykrates, die Frau des Intaphrenes, der Tod des Polykrates

und die List des Zopyros, wie man sieht mehr Anekdoten und unterhal-

tende Geschichtchen, die man wohl gelegentlich lesen kann, als eigentliche

Geschichte, wie sie den Inhalt ernster Schullektüre bilden soll. Offenbar

bat der Herausgeber diese Stücke auch nur in dieser Absicht beigegeben

;

denn sie umfassen nur 51 Seiten, während die Auswahl aus den Büchern

5—7 volle 193 Seiten einnimmt. Die letztere wird immer den Mittel-

punkt der Schullektüre bilden müssen, und daher habe ich mich in meiner

Auswahl auch auf sie beschränkt. Die Auswahl des Herausgebers ist reich-

haltig und passend ; nur hätte ich gewünscht, dafs er auch die zum Verständnis

des ionischen Aufstandes notwendigen Abschnitte aus dem Feldzug gegen

die Skythen, sowie die Unternehmung gegen Naxos aufgenommen hätte.

Den aus dem Herodot ausgewählten Stoff hat der Herausgeber in Ab-

schnitte mit entsprechenden Überschriften gegliedert. Den Stücken 2, 19,

20, 22, 24 und 25 hat er auch noch Randbemerkungen dispositiver Natur

beigegeben, jedoch nur in Stück 2 zu reichlich. Im ganzen hätte er in

der Zerlegung der gröfseren Abschnitte in kleinere Abteilungen wohl etwas

weiter gehen dürfen; die Übersichtlichkeit wäre dadurch für den Schüler

entschieden gefördert worden. Den Inhalt der ausgelassenen Teile giebt

der Herausgeber in deutscher Sprache kurz an, um dadurch dem Schüler

die Komposition des ganzen’Geschichtswerkes zum Bewufstsein zu bringen.

Ich suchte denselben Zweck dadurch zu erreichen, dafs ich in der Ein-

leitung eine kurze Übersicht über das ganze Werk gab.

Di ^
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Dem Text ist eine recht knapp gehaltene Einleitung über Herodots

Leben und Geschichtswerk vorausgeschickt; am Schiufa ist ein geogra-

phischer Index beigegeben. Der Kommentar ist lexikalischer und gram-

matischer Natur; sachliche Anmerkungen sind selten. Grammatische

Fragen werden häufig durch Verweisung auf die Grammatik und den gram-

matischen Anhang erledigt. Auch Verweisungen auf das am Ende des

Kommentars beigefügte Verzeichnis der Personennamen kommen vor. Man

wird sich der Erkenntnis nicht verschliefsen können, dafs diese Einrich-

tung dem Schüler die Arbeit recht sauer macht; denn um ein Stück zu

präparieren, mufs er sich, an nicht weniger als sechs verschiedenen Orten

Rats erholen, im Kommentar, in der Grammatik, im Anhang, im geo-

graphischen Verzeichnis, im Verzeichnis der Eigennamen und im Wörter-

buch. Es kommt noch dazu, dafs der Kommentar kaum für die besten,

geschweige denu für die mittleren und schwächeren Schüler ausreicht, um
ihnen das Verständnis zu erschliefsen. Ich fürchte, der Schüler wird unter

diesen Umständen lieber zu unerlaubten Hilfsmitteln als zum Kommentar

greifen. Übrigens enthält der Kommentar- manches, was der Schüler nicht

versteht, vgl. z. B. VII, 2 ol (tiv ... oi di: die Exemplifizierung ist dem

wirklichen Falle angepafst oder VII, 8 i'g^av in prägnanter Bedeutung;

auch an Ungenauigkeiten fehlt es nicht, wie VII, 10 xai di) xai aw-

ijvuM ... ebenso; endlich sind auch Versehen und Unrichtigkeiten mit

untergelaufen, vgl. VH, 1 xazä udlets zu den Städten hinab; gemeint sind

die griechischen Kolonieen. tbg bei zt)v 'Elkaöa da es . .
.
ginge. VII, 2

duodeixvvvat ßaatkia einen König verordnen, bestellen. vofuZduevov aij

gehalten sei = Sitte sei. VII, 5 t'xeo&at Idyov sieb einer Rede bedie-

nen. VII, 6 xazegyaoato hatte er ihn bearbeitet. ngooogiyea&at sich

einem anbieten. VII, 10 näv 'cgfjyfta Accus, der Beziehung zu textet

ofdi-ftata. Nicht für empfehlenswert halte ich die Sitte des Verf., Wert-

formen, die bei dem Schriftsteller Vorkommen, dem Schüler ohne weiteres

zu übersetzen, z. B. VII, 1 xeyagayntvov erbittert, gereizt. VH, G xa-

tegyäaazo hatte er ihn bearbeitet, reäaav :rg. uageyofAzvoL indem sie

ihre ganze B. anboten. ngoaeipigeeo lag ihm an; es genügt, wenn ihm

der Infinitiv angegeben wird; die Bedeutung der Form soll er selbst fin-

den. In dem Anhang wird vieles für herodotisch ausgegeben, was sich

auch bei anderen Schriftstellern findet.

Durlach. J. Sitzler.
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36) D. Iunii Iuvenalis saturarum libri V. Mit erklärenden Anmer-

kungen von Ludwig Friedlaender. Leipzig, S. Hirzel, 1895.

2 Bände. 612 u. 108*. S. gr. 8. Jt 14.—.

Friedlaenders Juvenalausgabe blendet nicht durch Neuheit der Text-

gestaltung, noch durch Kühnheit der Textdeutung: sie ist das ausgereifte

Werk eines Philologen und Historikers, der, zufrieden mit sicheren Er-

gebnissen anderer, seine eigene Sprach- und Geschichtskenntnis in den

Dienst lediglich der Erklärung stellt mit der Gründlichkeit des Spe-

zialisten, mit dem Weitblick des Historikers. Freilich, Juvenal würde

auf diese Ausgabe gewifs eine siebzehnte Satire verfassen : denn als Kunst-

dichter wie als Sittenrichter kommt er bei F. ziemlich schlecht weg.

Getäuschte Hoffnung auf eine Prokuratorenstelle war Juvenals Triebfeder

zur Satirendichtung, seine Kenntnis der vornehmen Welt, die fast aus-

schliefslich den Gegenstand seines Tadels bildet, entstammte keineswegs

eignen Erlebnissen, seine sittliche Entrüstung schwand mit dem Auf-

geben der eignen ehrgeizigen Wünsche und Hoffnungen, wiewohl sein

Abscheu vor der Schlechtigkeit stets aufrichtig war, seine philosophische

Bildung war sehr oberflächlich — alle diese Gedanken führt F. in der

Lebensgeschichte’, die bei der Dürftigkeit der Zeugnisse natürlich mehr

das innere als da3 äufsere Leben des Dichters darstellt, des Genaueren

aus, S. 3—45. Das zweite Stück der Einleitung, Juvenal als Satiren-

dichter’, S. 45—57, behandelt die Zeit Domitians als den Gegenstand

der Satiren, deren Abfassung nach der Folge der Bücher in die Jahre

112-116, 116—118, Herbst 118— 121, 121—127, 1 28-? fällt; ferner

wird Juvenals Gleichgültigkeit gegen die Form behandelt, wobei Ribbccks

Untersuchungen, jedoch in Büchelers Sinne, zur Geltung kommen; ferner

die Ausdrucksweise, die
(
in den früheren Satiren (1

—

9) meist dem In-

halt angemessen, energisch und treffend, glänzend, zuweilen schwungvoll, . .

.

in den späteren nicht selten matt, breit, unbehilflich oder trivial, aber

niemals gesucht oder gekünstelt’ genannt wird. Das dritte Stück, Juvenals

Versbau’, in F.s ehrenvollem Aufträge von mir selbst verfafst, versucht

Juvenals
(

metrische Sünden’ nicht nur aus dem allgemeinen Wesen der

Satire als einer moralisierenden Plauderei zu erklären, sondern teilweise

auch aus der Absicht des Satirikers, „durch Nichtbeachten oder gar Ober-

treiben der gangbaren Verskünste das Kunstgesetz derselben Dichter zu

verhöhnen, die er ob des Inhaltes ihrer Werke im Eingang des ersten

Satirenbuches so grausam mitnimmt“. Das vierte Stück, S. 80—92, be-

Digitized by Google



70 Nene Philologische Rundschau Nr. 5.

handelt Juvenal im spateren Altertum und Mittelalter’ und das fünfte

Stück die
t
Ausgaben', von denen z. B. die Weidnersche (Weidmann 1892’)

als in jeder Beziehung ungenügend’ bezeichnet wird, jedoch die beiden

englischen, von Mayor und von Lewis, als diejenigen, denen F. am meisten

verdankt. Drei überaus wertvolle Anhänge, S. 99 — 119, über die Per-

sonennamen bei Juvenal (eine wenig geänderte Wiederholung aus dem

dritten Bande der Sittengeschichte), Juvenalglossen (von H. Goetz), Zur

Geschichte der Oberlieferung (von F. BOcheler) beschliefsen die Einleitung.

Der Text folgt der vor drei Jahren erschienenen Jahn-BQchelerschen Aus-

gabe. Die 62 Abweichungen der Friedlaenderschen betreffen weit mehr

die Interpunktion als die Wortgestalt: eigene Konjekturen bat F., soviel

ich sehe, nicht aufgenommen. Jeder Satire geht ein kurzes Vorwort über

Gedankengang und Aufbau voran ; nur bei der sechsten Satire, der Nägels-

bach
t
das Lob tiefer Planmäfsigkeit’ spendete, wird eingehend durch un-

gezwungene Zergliederung wahrscheinlich gemacht,
(
dafs Juvenal einzelne

Teile derselben besonders ausgearbeitet und dann zusammengesetzt bat,

ohne viel zu fragen, wie sie zu einander und zum Ganzen pafsten’. Das

über ein Sechstel des ganzen Werkes füllende Register bietet aufser einem

sachlich gegliederten Namenverzeichnisse von F. ein zwciundacbtzigseitiges

Wörterverzeichnis, von Franz Atorf mit rühmenswertem Fleifse gearbeitet.

Druckversehen sind mir nicht aufgefallen, aufser S. 51: mit der Vorliebe,

statt: mit Vorliebe, und S. 52: gehört ... zu einer Gattung ... die

sogenannten Thesen, statt: gehören ... zu einer Gattung ... den soge-

nannten Thesen. Seltsam berührt das im Juvenaltexte stets gemiedene

Jot gerade auf dem Titel D. Junii Juvenalis.

Siegen. Eskuohe.

3 7) Biblioth&que de la faculte des lettres de Paris. II. An-

tinomies linguistiques par V. Henry. Paris, Felix Alcan,

1896. 78 S. 8°. 2 Frca.

Der rühmlichst bekannte französische Sprachforscher hat in der vor-

liegenden Schrift in geistvoller Weise über drei schwierige Fragen der

Sprachwissenschaft, die recht eigentlich auf dem Grenzgebiete derselben

liegen, sich verbreitet, nämlich über die Natur der Sprache, Ursprung der

Sprache, Sprechen und Denken. Eis ist die ungezwungene, lichtvolle Darstellung

einer Causerie, nicht die pedantisch steife einer gelehrten Abhandlung.

Die drei Probleme, mit denen sich, wie oben bemerkt worden ist, die
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Abhandlung beschäftigt, sind in eleganter und lichtvoller Weise behan-

delt, die insbesondere auch dem gebildeten Laien Interesse für an und

für sich spröde und weniger anziehende abstrakte Stoffe abzugewinnen ver-

mag. Die Ergebnisse der Abhandlung sollen im Folgenden auszugsweise

angegeben werden. Hinsichtlich des ersten Punktes, Natur (Wesen) der

Sprache, gelangt der Verfasser zu folgenden Sätzen (S. 24): 1) Sprache, mag

das Wort die Fähigkeit zu sprechen im allgemeinen oder die Übung dieser

Fähigkeit bezeichnen, beziehungsweise das, was die Griechen iviqyua und

iqyov nannten , ist in dem einen, wie in dem anderen Falle ein abstrakter

Begriff und hat keine reale Existenz. 2) Der Ausdruck „Leben der

Sprache“ ist weiter nichts als eine Fiktion („simple fiction de l’esprit“),

aber eine erlaubte, und ein bequemer terminus technicus, um die Summe

der lautlichen und grammatikalischen Veränderungen zusammenzufassen,

welche in jeder Sprache im Verlaufe ihres Deseins beobachtet oder an-

genommen worden sind. 3) Das Wort, insofern es durch die Sprach-

organe entsteht, ist eine durch die Stimme hervorgebrachte Ausströmung,

die ebenso rasch verschwindet, als sie hervorgebracht worden ist, ein leeret

Schatten, eine reine Abstraktion, die fiktive Zusammenfassung aller sprach-

lichen Hervorbringungen („emissions vocales“), vergangener oder künftiger,

wirklicher oder möglicher. 4) Aber das Wort als lautlicher Ausdruck

unseres Denkens ist etwas psychologisch Reales. 5) Das Leben der Wörter

ist nicht eine Fiktion, sondern eine psychologische oder psycho-pbysiolo-

gische Thatsache. Die Ansichten des Verfassers hinsichtlich des zweiten

Punktes, Ursprung der Sprache, lassen sich durch die folgenden Sätze kurz

zum Ausdruck bringen (vgl. S. 44 f.). 1) Das Problem vom Ursprung der

Sprache ist kein linguistisches. 2) Wenn es sich um die Fähigkeit des

artikulierten Wortes handelt, dann gehört das Problem in die vergleichende

Anatomie. 3) Insofern es sich handelt um die rudimentäre Ausbildung

der oben genannten Fähigkeit, ist es ein Kapitel der reinen Physiologie.

4) Der Ursprung der Sprache, angesehen als der blofse Reflex einer innern

Erregung, gehört ausschliefslich in den Bereich der Psycho-Physiologie.

5) Der Ursprung der Sprache, insofern es sich um einen zum Ausdruck

gelangten Reflex handelt, der durch das Ohr eines anderen Menschen auf-

genommen wird und bei ihm eine Erregung von derselben Natur hervor-

ruft, gehört ebenfalls iu das Gebiet der Psycho- Physiologie. 6) Ursprung

der Sprache, sofern cs sich nicht handelt um eine augenblickliche Er-

regung, sondern um einen innern Zustand der Soelo, der durch das Be-
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wufstseiu zur Erkenntnis gelangt und durch das Gedächtnis wieder auf-

gefrischt wird, ist ganz uud gar die Geschichte der Entwickelung von

Qewufstsein und Personalität im Menschen, mit anderen Worten: es ist

die Geschichte eines psychologischen Prozesses. 7) Und wie die voraus-

gehenden Vorgänge sich ineinander fügen, ist es vollkommen korrekt zu

behaupten, dafs die menschliche Sprache nicht das Werk des Menschen,

sondern das der Natur ist. Endlich bezüglich des letzten Punktes, Sprache

und Denken, sind die aus den Darlegungen des Verfassers zu ziehenden

Schlufssätze auf S. 77 f. verzeichnet. 1) In gewisser Hinsicht hat das

Kind und konsequenterweise auch der erwachsene Mensch, der sich vom

Kinde nur durch den Grad („degrö“), nicht durch die wesentliche Be-

schaffenheit unterscheidet, weniger Worte als Ideen, weniger Arten des

Ausdrucks als Ideen zum Ausdrücken. 2) In gewisser anderer Hin-

sicht haben im Gegenteile Kind und Erwachsener mehr Arten des Aus-

drucks als Ideen zum Ausdrücken, mehr Worte als Ideen. 3) Aber beide

(Kind und Erwachsener) haben keine Ahnung von diesem Mangel oder

Reichtum; die Masse der Menschen glaubt richtig zu denken, was sie sagt,

und richtig zu sprechen, was sie denkt. Sprache und Denken ist für sie

eins und dasselbe. 4) Ein Ausfluls dieses grundsätzlichen Widerspruchs

ist einerseits, dafs unser Leben, unsere Sprache auf unserem Denken herum-

treibt, sich möglichst gut anpassend und anschmiegend, und anderseits,

dafs jede in unserer Sprache eingeführte Veränderung unbewufst eingeführt

ist. 5) Kurz um nur von „langage transmis“, der einzig wahren, der

einzigen, welche in uns lebt und die Aufmerksamkeit der Sprachforscher

verdient, zu sprechen, wenn die Sprache das Ergebnis einer bewufsten

Tbat ist, so sind doch die Fortschritte der Sprache unbewufst. 6) Jede

Erklärung einer sprachlichen Erscheinung, welche bis zu einem gewissen

Grade die Mithilfe einer bewußten Thätigkeit des Sprechenden voraussetzt,

mufs a priori abgelehnt werden.

Dies der hauptsächliche Inhalt der interessanten Schrift, die der

eifrigen Beachtung der beteiligten Kreise aufs angelegentlichste empfohlen

zu werden verdient. Fr. Stolz, Innsbruck.

38) Claes Lindskog, Quaestiones de parataxi et hypotaxi

apud priscos Latinos. Lundae 1890, H. Möllers Universi-

tätsbuchhandlung. 95 S. 8.

Nach wenigen Monaten ist der Schrift L.s über die Bedingungssätze
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im Altlatein eine neue über die Bei- und Unterordnung der Sätze gefolgt.

Wie entere erstreckt sich diese auf das engbegrenzte Gebiet der Dramen

des Plautus und Terenz; mit ihr teilt sie die Sorgfalt der Behandlung

und die Gründlichkeit der Forschung, mit ihr auch die genaue Kenntnis

der einschlägigen Arbeiten namentlich deutscher Gelehrter. Da der Stoff für

Plautus schon von Weifsenhorn, für Terenz von Weninger und für die alt-

römischen Bühnendichter insgesamt von Becker gesammelt worden ist, so

verweist L. mehrfach auf diese Quellen, wo er nichts Neues bieten kann,

im übrigen aber beruhen seine Ausführungen auf eigenen gewissenhaften

Forschungen und zeigen auf jeder Seite, dafs er den Stoff völlig beherrscht.

Vor allen Dingen zeichnet sich die Arbeit au3 durch wohlüberlegte An-

lage nud das Bestreben , die Entwickelung der Hypotaxe von Stufe zu

Stufe zu verfolgen. Verf. gliedert den Stoff in drei Teile und behandelt

zunächst die Sätze, in denen eine Unterordnung überhaupt nicht ange-

deutet wird, wie bei obsccro, quaeso, opinor
,

credo, amabo, scio; viele,

audi; certum est; sodann den Fall, wo ein Pronomen des einen Satzes

auf den andern hiuweist, z. B. hoc scio; animus tibi pendd; endlich den,

wo in der Konstruktion des zweiten Satzes noch die Spuren der Parataxe

erkennbar sind, so bei licet, quamvis u. a.

Dabei wird überall der kritische Apparat herangezogen und die Sicher-

heit der Überlieferung genau erwogen, auch entsprechende Erscheinungen

anderer Sprachen, namentlich des Griechischen und Deutschen, verwertet.

Der Stil ist leicht und fliefsend: an Versehen sind mir nur aufgefallen:

S. 66 accessebant und S. 90, Z. 8 tarn coniungere für ita coniwujere.

Nach alledem kann man die Schrift den Freunden lateinischer Grammatik

nur angelegentlich empfehlen und sich darüber freuen, S. 94 das dem-

nächstige Erscheinen einer neuen Abhandlung L.s über die altrömische

Satzstellung angeküudigt zu finden.

Eisenberg. O. Weise.

39) F. Canu, Essai de Pal^ogeographie. Restauration des contours

des mers anciennes en France et dans les pays voisins. 67 S.

8° und Atlas mit 57 Karten. Paris, A. Verger et E. Baret,

1895. 4°. 10 Eres.

Das alte Gallien ist das Land, mit dem sich die meisten Philologeu

wegen der Kriege Cäsars beschäftigen müssen. Wer von den Facbgeuossen

zugleich auch Interesse für geologische Forschungen hat, dem mag das
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vorliegende Werk von Canu empfohlen sein, aus dem man sich über die

mehr oder weniger hypothetische Verteilung von Land und Wasser im

alten Gallien zur vorgeschichtlichen Zeit unterrichten kann.

H.

40) Carl Robert, Neunzehntes Hallisch.es Winckelmanns-

Programm = Votivgeraälde eines Apobaten. Nebst einem

Exkurs über den sogen. Ares Borghese. Mit einer Tafel und

sieben Textabbildungen. Halle, Max Niemeyer, 1895. 29 S.

M 2.

Wenn in der Behandlung der griechischen Kunstgeschichte die Malerei

gegen die Bildnerei fast ungebührlich in den Hindergrund tritt, so ist das

zwar begreiflich, aber doch bedauerlich. Eine rühmliche Ausnahme unter

heutigen Archäologen macht in dieser Beziehung Carl Kobert, der in

Hallischen Winckelmanns-Programmen 1892—1894 unsere Kenntnis der

polygnotischen Malerei wesentlich gefördert uud uns im 19. Programm

1895 mit einer eingehenden Untersuchung beschenkt hat, die von Polygnot

zu Zeuxis weiterführt. Es sind sechs längst bekannte monochrome Ge-

mälde auf Marmor aus Herculanum und Pompeji, auf welche Robert dies-

mal zurückgreift, um ihre kunstgeschichtliche Würdigung auf eine solidere

Basis zu bringen, indem er sich bemüht, Genaueres über ihren Fundort

festzustellen und sichere Anhaltspunkte über ihre Vorbilder zu gewinnen.

Das erste Verdienst, das er sich dabei erworben hat, ist die Herstellung

möglichst genauer Facsimiles, die nunmehr die archäologische Sammlung

in Halle besitzt und die er nach und uach alle in den Halleschen Pro-

grammen zu veröffentlichen gedenkt Nach der ersten vorliegenden Probe

verspricht dieses Unternehmen einen recht wertvollen Baustein zur Ge-

schichte der griechischen Malerei zu geben.

Im ersten Teil, der weiter ausbolt und sich über die verschiedenen

Arten und Perioden der Wanddekoration in der Kaiserzeit verbreitet, wird

zunächst der Beweis geführt, dafs in den in die Wände eingelassenen

Tafelbildern Werke ersten Ranges zu erkennen seien, da dies Verfahren

meist bei Originalen aus einer besseren Zeit angewandt worden sei. Unsere

Marmorgemälde seien nun zwar keine wirklichen Originale, aber doch

getreue Kopieen wirklicher Originale, nicht etwa blofs freie Kompositionen

im Stile der klassischen Zeit, uud so erwächst dem Forscher die daukbare
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Aufgabe, aus Komposition und Stil der Kopieeu die Originale nach Zeit

und Schule näher zu bestimmen. Das geschieht Dun in dem zweiten

Teil einmal mit dem fünften dieser sechs Marmorgemälde, der 1837 ge-

fundenen Darstellung eines Apobaten, der im Begriff ist, von seinem Vier-

gespann abzuspringen. Lange Zeit suchte man die Erklärung dieses Bil-

des in der Mythologie, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen, bis end-

lich in einigen in der Hauptsache analogen Reliefdarstellungen aus Oropus,

Athen und vom Esquilin Votivreliefs von Apobaten erkaunt wurden.

Apobatendarstellnngen finden sich auch schon im Parthenonfries, doch

kaum eine, die den Apobaten im Moment des Abspringens wiedergäbe.

Schon Polygnot scheint auch ein Votivbild eines Apobaten gemalt zu

haben. Das herculanische Gemälde zeigt aber einen Fortschritt gegen-

über jenen Darstellungen in der Dreiviertelstellung des Viergespanns, be-

sonders aber darin, dafs auch der Wagen nicht mehr die frühere Profil-

stellung beibehält, sondern an der Schrägstellung teilnimmt. Aufgefallen

ist mir bei der Darstellung der Weiterentwickelung dieses Motivs, dafs

der Apobat in dem Fries von Gjülbaschi (Wiener Vorlegeblätter 1889,

Tafel XI, 17, ganz links) unberücksichtigt geblieben ist. Dort ist zwar

kein apobat ischer Agonist, aber doch ein Kämpfer dargestellt, der vou

seiner Kunst ganz wie sonst die Apobaten, nur nicht im Agon, sondern

im wirklichen Kampfe, Gebrauch macht. Dieses Relief zeigt schon einen

bedeutenden Schritt vorwärts, indem die Pferde des Gespanns zwar noch

ins Profil gestellt, aber die hinteren vor die vorderen vorgeschoben sind,

der Wagen schräg gestellt ist, und der Apobat mit dem linken Fufse

schon den Bodeu berührt. Einen bedeutenden Fingerzeig für die Schule,

der das herculanische Gemälde angehört, findet Robert in dem Typus der

Pferde, der nach Unteritalien, speziell Tarent, weist und die Vermutung

nahelegt, dafs Zeuxis von Heraklea bei Tarent der Maler des Originals

gewesen sei. Die Ausführungen Roberts sind durchweg überzeugend, und

so sind von der Fortsetzung dieser Untersuchungen noch bedeutungsvolle

Ergebnisse zu erwarten.

In eiuem Exkurs über den sogen. Ares Borghese nimmt Robert diese

Statue mit guten Gründen für Euphranor in Anspruch und erkennt darin

dessen Paris. Sehr fein und zutreffend sind seine Beobachtungen über die

Mittelstellung, die Euphranor zwischen der attischen und peloponnesischen

Kunst einnimmt, und über die Zugammenhänge, die sich zwischen Euphranor

als Maler und der Schule des Zeuxis aufdecken lassen, wenn auch die von
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Robert gefundene Verwandtschaft zwischen dem A}>obaten des Gemäldes

und dem Ares Borghese eine sehr entfernte genannt werden mnfs.

Calw. P. Weizsäcker.

4 1 )
Per Odelberg, Sacra Corinthia Sicyonia Phliasia. Commen-

tatio academica, Upsaliae, Almquist, 1896. VI u. 215 S. gr. 8°.

Seit man sich einigermafsen klar darüber geworden war, dafs die

Religion des griechischen Volkes in den festen Kultusüberlieferungen der

Familie, der Geschlechter und ganz besonders der Stadtgemeinden wurzle,

ist die Sammlung dieser Überlieferungen von verschiedenen Seiten unter-

nommen worden. Der Lunder Professor Sam Wide hat ein sehr nütz-

liches Buch über „lakonische Kulte“ (Leipzig 1893) und eine ähnliche

Zusammenstellung „de sacris Troezcniorum Hermionensium Epidauriorum“

(Upsala 1888) veröffentlicht. Unter den Vorzügen der Neubearbeitung

Prellers ist ein hoch zu schätzender das „Register der Cultorte“ (S. 907

bis 940), welches auszuarbeiteu Robert sich glücklicherweise nicht hat

verdriefsen lassen. Wie man hört, wird auch der im Drucke befindliche

Teil von J. Müllers Encyklopädie die topographische Methode befolgen.

Die entsprechenden Artikel von Rosebers Lexikon aufzuführen
,
wird nie-

mand von uns verlangen. Durch Wide und Robert ist die hier augezeigte

Schrift angeregt, eine treutleifsige Arbeit, deren angekündigte Fortsetzung

hoffentlich bald folgen wird.

Rez. erlaubt sich, hier ein paar Wünsche auszusprechen, die bei künf-

tigen Arbeiten dieser Art vielleicht Beachtung verdienen. Durch Artikel,

wie sie z. B. Drexler so vortrefflich liefert, ist die Wichtigkeit der Nu-

mismatik so klar dargethan, dafs ich nicht weiter darüber zu reden

brauche. Odelberg hat sie auch nicht verkannt, sondern hauptsächlich

Mionnet, Head und den Katalog des britischen Museums durchgearbeitet.

Wie viel aber hier noch nachzutragen bleibt, sei zur Probe aus den

Hauptwerken Imhoof-Blumers gezeigt. Als neue Gottheit kommt vielleicht

zu Odelbergs Verzeichnis Roma in Korinth (Choix T. II 52, monnaies

grecques p. 162). Zu S. I7f.: Der isthmische Poseidontempel erscheint

auf Münzen von L. Verus und Geta abgebildet (monn. gr. p. 161 f.).

S. 59: Über Hypothesen von F. Lcnormant und Kenner s. monn. gr.

p. 158 f. S. 61 fehlt die Taube der sikyonischen Münzen, die, nach einem

Würzburger Goldmedaillon zu schliefsen, auch auf den hivuivta war. Zu

Athcna, Apollo, Isis und Bellerophon habe ich neue Belege notiert.
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Sodann dürfte der historische Gesichtspunkt trotz der Stärke

der religiösen Tradition nicht unwesentlich sein. Gerade auf dem geo-

graphischen Gebiete, welchem die Schrift gewidmet ist, findet sich ein

besonders schönes Beispiel. Ich meine natürlich Korinth. Pausanias und

die Münzen der Kaiserzeit stellen die Kulte der römischen Kolonie dar,

welche allerdings soviel als möglich die der alten Freistadt fortsetzen

wollten; aber konnte dies wirklich durchgeführt werden und inwieweit

ist es geschehen?

Zum Schlüsse noch einige Kleinigkeiten: Die Apollostatue des Di-

poinos und Skyllis (S. 4*2) stand wohl in dem alten Heiligtum, welches

Pausanias als eingestürzt beschreibt (2 , 9, 7). Wenn Plinius nicht den

Herakles und die Artemis derselben Meister meint, die Clemens nach

Tiryns, resp. Sikyon versetzt, könnte die Artemis in dem eingestürzten

Tempel der Liranaia (Paus. 2, 7, 6) gewesen sein. S. 172: Die Tyche

von Korinth und Sikyon wird nach ihrer Darstellung auf den Münzen

bestimmter als TV*»
j

tfjg niletog zu bezeichnen sein.

Wiirzburg. Sittl.

4 2) Fr, H. Bitter v. Ameth, Das klassische Heidentum und

die christliche Beligion. 2 Bde. Wien, C. Konegeu, 1895.

XII u. 396 und VIII u. 332 S. 8°.

Kaum ein Gebiet der Geschichte reizt in gleichem Grade zu immer

wieder neuer Betrachtung, wie der Übergang von der altklassischen Welt

zur christlichen, wie ja überhaupt das Verhältnis des klassischen Alter-

tums, auf dem unsere Bildung ruht, zum Christentum, unserer Beligion,

zu immer neuen Versuchen genauer Bestimmung treibt. Man wird daher

von vornherein einem Buche wie dem vorliegenden gewifs weitestgehendes

Interesse entgegenbringen, zumal der Verf. augenscheinlich mit Hingabe,

ja Begeisterung seine Aufgabe erfafst hat. Das Buch will eine geschicht-

liche Darstellung zunächst der altklassischen Religion geben : der des Hel-

lenismus, von der ältesten Zeit bis zu ihrer Auflösung im Fortgange der

Kultur und besonders durch die Philosophie; sodann auch der altrömischen

Religion, woran Erörterungen über Sibyllen und das griechische Orakel-

wesen angeschlossen werden. Es folgt dann ein längerer Abschnitt über

Israels Geschichte, womit der erste Band schliefst. Der zweite beginnt

mit einer Schilderung der religiösen Zustände in der letzten Zeit der rö-
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mischen Republik; dem folgt ein verhältnismäfsig kurzer Abschnitt „Jesus

Christus und seine Lehre“, worauf die Hauptmasse des Bandes das all-

mähliche Sich-Durchringen des Christentums zur Herrschaft im römischen

Reiche bis zu den Zeiten Justinians darstellt. Zum Schlufs folgt ein ge-

schichtlicher Überblick über einige wichtige alte Kultusstätteu. Es ist,

wie sich schon aus dem Gesagten schliefsen läfst, ein reicher geschicht-

licher Stoff zusammengebracht, und der Verfasser citiert eine ganze Bi-

bliothek von Büchern, aus denen er geschöpft hat. Man staunt oft, was

er in seiner grofsen Belesenheit alles heranzieht. Aber es drängt sich

einem doch auch sofort das Gefühl auf, dafs weniger mehr gewesen wäre.

Der Verfasser geht mehr in die Breite als in die Tiefe. Gerade wo die

Fülle des Stoffs sich so herandrängt, entbehrt man soviel mehr eine scharfe

Sonderung des für die Erörterung Notwendigen vom Entbehrlichen. Mit

der Begrenzung seines Stoffes hat der Verf. stets zu kämpfen, und die

Unsicherheit darüber wird nicht besser durch die, besonders im ersten

Bande, oft wiederholte Bemerkung, dafs dies oder jenes über don Zweck

des Buches hinausliege. Der Grund liegt in dem Mangel fester wissen-

schaftlicher Methode, der wieder ruht auf dem Mangel eines festen Aus-

gangspunktes. Der Verf. schickt seinen Ausführungen einen Abschnitt

„Gedanken über Religion im allgemeinen“ voraus, doch wird man sehr

enttäuscht sein, wenn man hier, wie es doch nahe liegt, eine begriffliche

Festlegung der wissenschaftlichen Grundlage, auf der das ganze Werk sich

aufbauen soll, erwartet. Deshalb kann man das Werk auch nicht im

eigentlichen Sinne ein wissenschaftliches nennen, der Stoff ist aus einer

Unzahl von Büchern zusammengearbeitet und giebt diese Quellen gewissen-

haft an, aber es fehlt ein selbständiges wissenschaftliches Urteil und eine

eigentümliche Gestaltung des Stoffes. Die Darstellung liest sich in man-

chen Teilen ganz gut und ist in demselben Grade wertvoll, als sie auf

guten Quellen ruht. Diese sind aber teilweise, besonders inbezug auf die

israelitische Geschichte und das Leben Jesu, nicht ausreichend. Wenn

man also wie gesagt den Malsstab selbständigen wissenschaftlichen Den-

kens nicht anlegt, wird man manche ansprechende Abschnitte finden, wozu

Ref. besonders den siegreichen Kampf des Christentums im römischen

Reiche rechnen möchte.

Buxtehude. B. Pausoh.
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43) Zwei Wandtafeln der Akropolis von Athen und des

Forum Komanum der Kaiserzeit. Manchen, R. Olden-

bourg. 62 X 73 cm. Jede Tafel jt 5.

Die Tafeln „verdanken ihre Entstehung einer Anregung des Herrn

Prof. Dr. Luckenbach in Karlsruhe“ und „sind unter Berücksichtigung

der neuesten Forschungsresultate entworfen und gezeichnet“. Die eine

Tafel, gezeichnet von Oberbaudirektor Prof. Dr. Durm, enthält als Haupt-

bild eine Vogelschauansicht der Akropolis von Athen. Der Beschauer

sieht von erhöhtem Standpunkt aus herab auf die Propyläen, den Tempel

der Athene Nike, die Statue der Athene Promachos, den Parthenon, das

Erechtheion; aufserhalb der Mauer das Odeion des Herodes Attikos, das

Asklepieion, das Theater des Dionysos. Dazu drei Nebenbilder: Treppen-

aufgang zur Terrasse der Athena Nike, Stück der Seitenwand der Pro-

pyläen, senkrechter Durchschnitt durch die Akropolis von Westen nach

Osten und von Norden nach Süden. Die Zeichnung ist plastisch, der

Kontrast der Schattierung ist gut und wirkt in die Ferne ; daher ist eine

Benutzung in der Schule als Wandtafel wohl möglich. Die zweite Tafel,

gezeichnet von Prof. Levy, bietet vom Forum Romanum nebeneinander

eine Vogelschauansicht und einen Grundrifs. Der letztere weist die Ge-

bäude von dem Atrium der Vesta und dem Tempel des Antoninus und

der Faustina bis zum Tabularium nach; die erstere geht darüber hinaus

und zeigt dem im Osten gedachten Beschauer auch noch die an das Fo-

rum anstofsenden Gebäude, namentlich die Bauten des Capitolinischen

Berges. Die Benutzung dieser an sich sehr fein ausgeführten Tafel wird

durch Mangel an Kontrast in den Schattierungen erschwert.

Darmstadt. L. Buohhold.

44) A. Kaegi, Griechisches Übungsbuch. Zweiter Teil: Das

Verbum auf und das unregelmäfsige Verbum. Die Haupt-

regeln der Syntax. 2. verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin,

Weidmann, 1896. VI u. 171 S. 8. jt 2.

A. Kaegis griechische Übuugsbücher sind allen Lehrern, die Griechisch

unterrichten, bekannt; daher ist es unnötig, hier über ihre Anlage und

Einrichtung zu sprechen. Von dem zweiten, für die Obertertia bestimmten

Teil ist schon nach Jahresfrist eine neue Auflage nötig geworden. Diese

unterscheidet sich von der ersten Auflage dadurch, dafs zwei Stücke,

Nr. 20 und 35, mit mehr als 100 Einzelsätzen zur Einübung der un-
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regelmäßigen Verba neu hinzugekommen sind; außerdem wurden am

Schlüsse noch zehn Nummern mit 27 zusammenhängenden Übungsstücken

hinzugefügt, die jedem Benutzer des Buches sehr willkommen sein werden.

So kann der Verf. die zweite Auflage, trotzdem sie so rasch auf die erste

folgte, doch mit Recht aß eine verbesserte und vermehrte be-

zeichnen, um so mehr, als sie auch im einzelnen manche Verbesserungen

erfahren hat. ß.

45) Steiner-Scheindler, Lateinisches Lese- nnd Übungsbuch.

2. Teil. 2. umgearb. Auflage. Wien-Prag, Tempsky, 1895.

258 S. 8. geb 2 k. 80 h.

Der 2. Teil des Steiner-Scheindlerschen Buches enthält das Quinta-

pensum nach preußischem Lehrplan, nur die 3. Konjugation auf io ist

noch aus dem Sextapensum herübergenommen. Der Accusativus cum in-

tinitivo wird häufig vorgeführt, weniger das Participium coninnctum und

absolutum, letztere indessen in einer Weise, die sehr geeignet ist, das

Verständnis derselben vorzubereiten und sie zu erklären. Inhaltlich wechseln

lateinische und deutsche Einzelsätze mit zusammenhängenden Stücken ab,

deren Stoffe Stücke aus der alten Geschichte oder Fabeln sind. Dies ist

das Einzige, was wir an dem sonst vortrefflichen Buche auszusetzen haben.

Bei so buntem Inhalt kann kein tieferes Interesse an dem Stoffe selbst

aufkommen. Die angehängte Wortkunde bietet bei jeder neuen Vokabel

die schon vorher gelernten stammverwandten Wörter, z. B. unter facio

facilis, difficilis, facinus
,

facultas, difficultas, eine recht nützliche

Einrichtung. Die zu lernenden Vokabeln sind fett gedruckt, die übrigen

folgen diesen besonders. Am Schlüsse befindet sich ein lateinisches und

ein deutsches Wörterverzeichnis in der Abc-Folge. Das recht geschickte

und sorgfältige Buch wird in Österreich viele Freunde finden.

Arnstadt. B. Grosse.

Vakanzen.

Duisburg, Rg., Hilfsl. N. Spr. 2000 Mk. Dir. Dr. Steinbart.

Magdeburg, Stadtschulrat. 7500 Mk. Stadtverordnetenversammlung.

Witten, Rg. (u. Reformsch.), Hilßl. N. Spr. 1800 Mk. Dir. Dr. Matthes.

Ft'tr die Redaktion verantwortlich Dr. C. Ludwig in Bremen.

Druck and V»rUg von Friedrloh Andreis Perthes in Bothi.
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4 6) J. Ehlers, Homers Odyssee übersetzt. Hannover, C. Meyer

(Gust. Prior), 1897. 213 S. 8°. .4 1. 25.

Es ist bis jetzt noch keinem gelungen, Homers Gedichte iu einer

Weise zu übersetzen, dafs man sagen könnte: Neben dieser Übersetzung

kann man auf das Original verzichten. Das ist weder Vofs geglückt, noch

seinen zahlreichen Nachfolgern, die ihn nicht einmal erreichen, noch auch

dem neuesten Übersetzer. Aber gerade deshalb ist es nur zu billigen,

wenn immer wieder von neuem der Versuch gemacht wird, Homer durch

Übersetzung dem gebildeten Publikum nicht nur zugänglich, sondern an-

ziehend zu machen. Die vorliegende Übersetzung nimmt nach der Mei-

nung des Kef. einen durchaus ehrenvollen Platz unter den Übertragungen

der Odyssee ein. Der Herr Verf. hat sich sichtlich bemüht, Sprache und

Vers so geschmeidig zu gestalten, dafs das Ganze einem gebildeten Leser

unserer Zeit angenehm lesbar wird. Dennoch kommen Veise vor, die sich

schlecht lesen und bei denen man anstöfst. Als Beispiel führe ich nur

S. 184 V. 24 an:

Ilions Veste zu sehn, die unnennbare Stadt dos Vorderbens.
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Um den Gang der Handlang zu beschleunigen und dadurch dem Ge-

schraacke unserer Zeit annehmbarer zu machen, hat der Verf. vielfach

gröfserc Stücke gestrichen. Es läfst sich dagegen nicht viel sagen; doch

hätte wohl in einem kurzen Vorworte darauf hingewiesen werden kennen,

da nach dem Titel des Buches jeder die ganze Odyssee erwarten mufs.

Die Feststellung der ausgeschiedenen Stellen wird sehr erschwert durch

die eigentümliche Verszählung, die nicht durch den ganzen Gesang hin-

durchgeht, sondern mit jeder Seite neu anfängt. Weshalb hat der Herr

Verf. diese Mafsregel angewendet? Vielleicht damit die Übersetzung nicht

als Eselsbrücke verwendet worden soll? Ein solcher Zweck würde aller-

dings ein Entschuldigungsgrund der ungewohnten und störenden Einrich-

tung sein. Durch das Ausscheiden von gröfseren Stücken ist dem Zu-

sammenhänge doch nicht überall gedient worden. So ist es am Ende des

4. Gesanges S. 40, wo mit V. 32 die Unterredung des Telemach mit

Menelaos schliefst. Darauf heifst es weiter:

Also hatten sie dort in wechselnder Rede gesprochen.

Wio man Telemachos bald ein plötzliche« Endo bereite,

Waren auf schaukelnden Fluten indes der Freier Gedanken.

Es ist nämlich das ganze Stück (S. 621— 842) ausgefallen, in welchem

erzählt wird, wie die Freier den Überfall des heirakehreuden Telemach

planen; da ist doch wohl unzweifelhaft zu gründlich verfahren.

Cöthen. H. Klage.

47) H. Stadtmüller, Zu einigen Grabschriften der Palatini-

schen Anthologie und ihren Verfassern. Festschrift zu

der am 24. und 25. Oktober 1896 stattfindenden 350jährigen

Jubelfeier des Gymnasiums in Heidelberg. Heidelberg, C. Winter,

1896. 49—63 S. 4. Preis (der gesamten Abhandlungen) der

Festschrift: 1,60.

Der Verf. ist auf dem Gebiete der griechischen Anthologie wie kaum

ein zweiter bewandert, und diese vertraute Bekanntschaft mit seinem StofTe

ermöglichte es ihm, auf dem engen Raume einer Gelegenbeitsschrift eine

im Verhältnis zu dem Umfange der Abhandlung aufserordentlich grofse

Reihe wichtiger Beiträge zur Kritik und Erklärung der Anthologie-

Epigramme zu geben.

Zunächst hat der Verf. eine grofse Zahl von Versen von Verderbnissen

befreit und ihnen ihre ursprüngliche Gestalt wiedergegeben, so VII, 344
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if
ttiKov st. Ü-yifiiäy, 318, 2 io fiij a' dXiyeiv st. xö fiij os yeXtSy,

184, 3 itjv yäg e'ju
’ ot-rteo st. ex , 185, 2 if/Xe rcaigag tfiafiaOov

st. xfjds traget ipa/jaih/)

,

447, 2 Kg^g" irr ovei doXtyoy st Ägi)g tvr’

l/ioi, doiUjcÖJ', 467, 3 lg xevd»' st. eg rrdvov und 467, 4 <5 rrdg fisXitag

st 6 nafifiiXeog, 241, 4 ivdifioyo g st dvdgofiaxoig, 660, 2 ystfiigiog

mit Paris. 2721 und 660, 3 avxi di ßuiXov st. rtoXXfjg, 457, 2 Sind g

st. tug »oCg und 457, 3 xvftßov st. ivfißoy, 230, 1 diggaio st. äi^aio.

Dazu kommen als wahrscheinlich 281, 3 ava xixXaviai st aika und

281, 4 ävado&rjoexai st. dvaitahrjosrai, wo man auch an avatpvt/oefai

denken kann, 581, 2 cJj;’ dfi69ey st. cri’gavv&ev, 131 aXXd yäg oixsl
|

oßfta xdiat, ll>vx*j d' äXxo ngög ovgarlov g, 183, 1 nagüevu,

yXvxvg fjlds ydftog’ (p&oysgdg d dnodgitfiag
\
^/töryg xxX. ; was jetzt als

183, 1 gelesen wird, ist aus 184, 1 fälschlich her&bergenommen, 305, 3

idr dfisiXixxov Xifiir’ (oder ft vyov) Ixio oder tbv dfieiXiyor slg

Xifiiv’ (oder fivxdv) Ixio, 448, 3 ydovioig d' olxtgtdg nrsvdyovieg oder

Trög datftooty dvdga oder r/rrr iadXdv atpivieg, 386, 2 ftaoißv avatov

irrr^a y. Epigr. 156, 6 wird H. v. Wilamowitz-Möllendorffs xal

r/iga st. xai migd durch Verweisung auf Lykophr. 105 Xrfixiy ifucxaioaauy

i^eiiov megot gut zuröckgewiesen.

An anderen Stellen allerdings läfst sich meiner Meinung nach die

Oberlieferung wohl halten. Dahin gehört 305, 2, wo der Verf. aiXiv

st. öixov verlangt, aber selbst zugiebt, dafs auch olxoy möglich ist. Auch

392, 1 ist noXv xvfict, wofür der Verf. tgdxpi xC/ua schreiben möchte,

wohl möglich, vgl. rcoXi ;cCg , noXvg üfißgog ,
noXtg vexdg u. s. w.

Epigr. 449, 2 schlägt er vor, dXxdy st. ftayav zu schreiben und umzu-

stellen dXxdv iyyvaXi^ey -Agr\g coli. Hes. fr. 225; ich glaube, dafs sich

fidyay den vorhergehenden Substantiven liygav und yogoig gut anreiht

;

wie diese die Kunst Jagdbeute zu machen und Reigentänze aufzuführen,

bezeichnen , so udyav die Kunst zu kämpfen. Epigr. 467 , 7 ziehe ich

die Überlieferung der Änderung des Verf. lg irpußsia g i
t
Xde g xiXog

deshalb vor, weil ich tixog, au das sich am di odo xxL anschliefst,

hier nicht missen möchte. Epigr. 241 , 6 versteht der Verf. unter

Eigumag ddfiog richtig Phöuikien, die Heimat der Europa; gerade des-

halb ist aber auch nXaxvg, ein beliebtes Epitheton von Ländern, ganz

passend; der Verf. schlägt zweifelnd xXvidg vor. Epigr. 230, 3 ist

meiner Meiuung nach aixixa, für das der Verf. 5 % ixe wünscht, kaum

anstöfsig; es entspricht vollständig der Situation.
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Ad einigen Stellen erscheint mir eine andere Änderung als die vom

Verf. vorgenommene notwendig. Epigr. 488. 4 vermutet der Verf. jetzt

d* <T x ttpdv a g st ex xerpalcig unter Zurücknahme des früher von ihm

vorgeschlagenen f'x /.vtipaog. Gegen ex azetpdryag scheint mir ini zv/ißip

zu sprechen, statt dessen man n’pßov erwarten würde; auch von der Rich-

tigkeit des zweiten xexAr^eva kann ich mich trotz des Verf. Verteidigung

nicht überzeugen. Ich trete aufseiten derer, die Uxo/ne'vo oder nllo/iira

verlangen, zu dem ex xecpaXäg passt. Epigr. 492, 5 wünscht der Verf.

ol/ua st. alfia-, ich ziehe Sfifia „Umarmung“ vor, zu dem sich ovd'

* Yfitvcuov gut fügt. Epigr. 237, 6 ist 0. iVo of^ta
|
x. Mdyytjg dfj/jog a.

überliefert, wofür der Verf. schreibt 0. ’iva rcgtjytxa
|

x. Mdyrqg trtjxdgd.

Ich glaube, dafs tyfwg aus dijvta „kluge Ratschläge“ verschrieben ist.

und lese 0. IV« cnjxdg
|

x. Mayvyg dr/ve’ cf. Epigr. 465, 3 denkt der

Verf. an tf/i/ua st. y^d^t^a ; mir gefällt (pgdyua „Umhüllung, Bedeckuug“

besser. Epigr. 329, 4 ändert der Verf. ztQnvdv tTzeazz ßaQog st. ztg-

revög i'ueozi zäqog. Ich lese ztQnvbv irzeati zdipifi ; ein Fafs ist zu ihrer

Freude auf ihrem Grab aufgestellt.

Die genaue Kenntnis der Eigenart der einzelnen Anthologiedichter

ermöglicht es dem Verf., die Autorüberlieferung auf ihre Richtigkeit hin

zu prüfen und herrenlose Gedichte bestimmten Verfassern zuzustellen.

Epigr. 183 weist er dem Bianor zu; denn dem Parraenion gehört 184.

Epigr. 492 trägt die Überschrift 'Avvzryg lUizvlzjvairjg

,

ist aber von An-

tonios Thallus von Milet, einem Dichter des philippischen Kranzes, dessen

Gedicht wegen inhaltlicher Verwandtschaft der Meleagergruppe ange-

schlossen ist. Auch 305 ist von einem philippischen Dichter, Alpheios von

Mitylene; einen Epigrammendichter Alkäos von Mitylene giebt es überhaupt

nicht; 429, das der Verf. früher dem Archias gab, spricht er jetzt dem

Alkäos von Messenien zu; aber XII, 29 ist Maixiov und XII, 30 ’Adaiov

st. 'Ahzaiov zu 3chreibeu Epigr. 281 rührt nach ihm von Herakleitos

aus Halikarnafs her, ist aber früher als 280. Epigr. 447 nimmt er dem

Kalliraachos und giebt es dem Leonidas, da dieser den Namen Theria

gebraucht habe. Epigr. 10 stammt entweder von Antipatros oder einem

Nachahmer desselben; 660 ist ein ia6\lnppov< gehört also dem Alexandriner

Leonidas; überhaupt stammt die Reihe 658—663 nicht auä dem melea-

grischen Kranz; die Aufschrift ©{oxgiroi- rührt möglicherweise von 660, 1

^vgaxöoiog dvij(t her und wurde wahrscheinlich von einer Randglosse auf

den Anfang der ganzen Reihe übertragen; daher mag cs auch kommen,
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dafs diese Epigramme in den Theokrit-Hds. stehen und in der Anthologie

einen Doppeltitel fahren. Epigr. 329, dasDilthey dem Julian zuweisen

wollte, erinnert nach dem Verf. an Makedonios, vgl. XI, 63. Dabei macht

der Verf. darauf aufmerksam, dafs es eine besondere Sammlung von Epi-

grammen des Julian gab, der zahlreiche Themata der verschiedenartigsten

Vorgänger aufnahm und manches Thema oft variierte; eine solche Julian-

Reihe ist 307— 310 und 356—360, etwa mit Ausnahme von 368, das

von Antipater dem Jüngeren sein kann. Epigr. 346 gehört nach dem

Verf. sicher dem Lukianos, IX, 397 dem Paulus und VIII, 433 dem

Demagetos; das Epigramm des Tymues auf Demetrios ist ausgefallen; das

letzte Distichon desselben ist Ps.-Plut. Lac. apophth. 241 a. erhalten.

Die Epigramme IX, 60 und 61 gehören dem Dioskorides.

Durlach. J. Sltzler.

48) Livy book I, by John K. Lord. Boston, New York, Chicago:

Leach, Shewell, and Sanboru, 1897. kl. 8. VI u. 100 S. 25Cent».

Unter der Leitung von E. M. Pease und H. Th. Peck erscheint eine

Sammlung der lateinischen Autoren, welche an den Schulen der Ver-

einigten Staaten gelesen werden. Für dieselbe bearbeitet Lord die

Bücher I, XXI und XXII des Livius; in B. I folgt er dem Text von

M. Müller, in B. XXI und XXII dem von Ed. v. Wölfflin. Die Ausgabe

von B. I ist für rasche Lektüre mit vorgeschrittenen Schülern berechnet

und bietet nur wenige Erklärungen, 10 bis 13 Zeilen Fufsnoten bei 24 bis

22 Zeilen Text auf der Seite. Eine kurze Einleitung gibt kapitelwcise

den Inhalt des Buches au. Mit peinlicher Sorgfalt hat Lord über alle

von Natur langen Vokale das Zeichen der Länge gesetzt, um die richtige

Aussprache des Lateinischen zu fördern, an welche sich englische Zungen

nur schwer gewöhnen.

Burgdorf b. Bern. F. Lutorbaoher.

49; Die Annalen des P. Cornelius Tacitus herausgegeben von

JohannMIiller. Für den Schulgebrauch bearbeitet von A. Th.

Christ. 1. Band (Ab exc. D. Aug. I— VI). Mit 5 Karten und

12 Abbildungen. Leipzig 1896. Verlag von G. Freytag. XVIII u.

262 S. Preis geh. .AS 1.20, geh. 1.60.

Die Ausgabe ist durch ihre Handlichkeit, schöne und solide Ausstat-

tung, namentlich auch durch grofseu und fehlerfreien Druck (ein kleines
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Versehen 2, 11 a. E.) für die Zwecke der Schule wohl geeignet. Die

Einleitung giebt einen kurzen, aber ausreichenden Überblick über des

Taeitus Leben und Schriften sowie eine, 6 Seiten umfassende, „Würdigung

des Geschichtsschreibers T“. Hier konnten die den älteren Plinius be-

treffenden Anmerkungen S. VII u. XIV zu einer zusammengezogen

werden. — Der lateinische Text ist im ganzen derselbe wie in J. Müllers

tüchtiger Ausgabe von 1881, die ich in der „Philol. Rundschau" 1885,

Nr. 22 besprochen habe
;
doch hat G. Andresens Kollation der Florentiner

Handschrift zu einigen Verbesserungen Anlafs gegeben: II 13, 12 intendit

(st. inccndit), IV 37, 16 per otnnes prorincias u. a. Nun hätte Christ

als Bearbeiter auf diesem Wege getrost noch einige Schritte weitergehen

und diejenigen Konjekturen Müllers beseitigen sollen (sine animi eius

offensione), die als mifslungen betrachtet werden müssen, namentlich solche,

durch die der Gelehrte vermeintliche Lücken auszufüllen glaubte (vgl. die

Rezensionen von Pfitzner, Enfsner, Helmreich, Andresen, Jahresber. des

Phil. Ver. XIII, S. 47 ff.): I 12, 10 xed et swi eonfessione ut argueretur

;

32 a. E. qtiod disiedi nil neque patic. instindu; 41, 7 extemae fidei

sedem; II 9, 7 tum permisso praesidio jn-ogrcssusgtic

,

wo die absoluten

Abi. neben den vorhergehenden und folgenden Ablativen an sich höchst

unwahrscheinlich sind; IV 69 a. E. swi tegens adversum proximos ü.s. vi.

Indessen kommt bei der ausgesprochenen Bestimmung des Buches diese

Frage selbstverständlich weniger in Betracht; aber aus demselben Grunde

hätte der Herausgeber die Einheitlichkeit in der lat. Orthographie etwas

sorgfältiger wahren müssen, denn hierin hat eine Schülerausgabe doch den

im allgemeinen feststehenden Regeln sich anzupassen, nicht aber den in

wissenschaftlicheu Ausgaben vorkommenden Abweichungen zu folgen. Man

findet es nicht in der Ordnung, wenn bald componere bald cotiponere,

wenn immiscere u. inmittere, impdlere u. inponere, oder wenn gar in

demselben Kap. (II 44) sed und set zu lesen ist Eine von mir bereits

bei J. Müllers gerügte Inkonsequenz unberechtigter Art, indem er bald

haut, z. B. II 39, 11; 54, 7 (= M.) bald haud (I 68, 1, im Gegensätze

zu dem Med.) schrieb, findet sich in der vorliegenden Bearbeitung wieder,

was angesichts der grofseu Sorgfalt, die sonst auf die Drucklegung ver-

wendet ist, auffallen mufs.

Wie es in neueren Schulausgaben häufig geschieht, sind kurze In-

haltsangaben, um den Überblick über das Ganze, besonders beim Lesen

mit Auswahl, zu erleichtern, am Rande beigedruckt; gegen die Fassung
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und den Umfang dieser Angaben ist nicht viel einzuwenden. Was die

sonstigen Beigaben betrifft, so verdieut das 52 Seiten ausfüllende Verzeich-

nis der Eigennamen seiner Vollständigkeit und Zuverlässigkeit wegen An-

erkennung, hingegen läfst das geographische Register manches zu

wünschen übrig. Chr. nimmt darin, wie so viele Bearbeiter von Scbüler-

ausgaben (dasselbe gilt übrigens auch von weit verbreiteten Leitfäden für

den Geschichtsunterricht), bei den Ortsangaben nicht genügende Rücksicht

auf Wissensstand und Vorstellungsvennögen des normalen Schülers; er

knüpft zu wenig an vorauszusetzende Begriffe und Kenntnisse an, wes-

halb denn manche topographische Notiz, mag sie auch den besten Quellen

entnommen und an sich ganz richtig sein, für den Lernenden von nur

geringem Werte ist, weil eine oft leicht herzustellende Bezugnahme auf

Bekanntes und Interessantes, auch aus andern Unterrichtsgegenständen,

fehlt. Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen. Unter „Heliopolis“

heifst es im Verzeichnis: „Stadt in Unterägypten
,

j. Matarea." Aber

Unterägypteu ist grofs und das Dörfchen Matarije sehr klein; mit dem

blofsen Namen ist deshalb niemand gedient, am weniptcn dem präparieren-

den Schüler, wenn nicht etwa hinzugefügt wird, dafs On-Heliopolis nur

wenige Kilometer n. ö. von dem heutigen Kairo und somit auch nicht

allzu weit von der Stätte des alten Memphis gelegen war. Der Lehrer

mag dann von dem berühmten Obelisken, der auf so manche Weltereig-

nisse herabgeschaut bat, oder von dem Nilkanal hinzaerzählen soviel ihm

angemessen scheint. — „Thubuscum Stadt in Afrika j. Tiklat am Nasa-

vathflusse“ (?); so lautet die Notiz auch bei Nipperdey. Nur auf einer guten

Spezialkarte findet man den Ort, in dessen Nähe die Ruinen des römischen

Thubusuctus (Inschr.) liegen, und zwar am I. Ufer des Flüfschens Sahel,

das bei dem Hafenorte Bougie, zwischen Algier und Philippeville, mündet.

Wozu also jene Namen, die doch niemand behält, die keine Vorstellung

geben können, statt der zur ungefähren Orientierung ausreichenden An-

gaben über die nächstgelegenen Hauptorte V — Die Wohnsitze der Bastarner

werden von Chr. unnötig detailliert und doch nicht einmal für die ältere

Zeit ganz richtig so angegeben: „zu beiden Seiten des Tyras (Dnjestr)

zwischen Pyretus (Prutb) und Hypanis (Bug)“; dagegen ist mit keinem

Worte ihre Abstammung und Art angedeutet oder, was doch gewifs nahe

lag, auf die Schilderung der Germania bezug genommen. Namensformen

wie Erycus oder Fidena waren als die ungewöhnlichen (statt Eryi und

Fidenae) zu bezeichnen; oh der Berg beute Sau Giuliauo heifst oder
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anders, ist in diesem Falle gleichgültig. Wenn aber einmal ganz mo-

derne, offizielle Benennungen gegeben werden sollen, so darf in Griechen-

land nicht mehr von der Insel Negroponte die Rede sein. — Ein Lapsus

calami ist die Angabe „Nola, 22 km westlich von Neapel“. — Die Lage

des Teutoburger Waldes ist weder in Übereinstimmung mit dem Kärtchen

von Altgermanien noch überhaupt zutreffend angegeben.

Was die erwähnte Kartenskizze angeht, so ist sie mir eine alte Be-

kannte, die ich um so freundlicher begrüfsen würde, wenn sie mittlerweile

einiger Schönheitsfehler sich entledigt hätte; aber da finde ich noch immer

das häfsliche Versehen Viadrus für Viadua (Möllenhoff !) ,
Oenus 1. Aenus,

die Vertauschung der Sitze der Chauci maiores u. minores; und neu hin-

zugekommen sehe ich Gotini, an der Weichselquelle, neben den Cotini an

der Waag; der Name Lugii ist zweimal eingedruckt. Die Legende des

Kärtchens stimmt (aus begreiflichem Grunde) nicht überall mit dem Re-

gister völlig überein, s. Caninefates, Usipi, Luppia. —
Der Bearbeiter verlangt mit Recht, dafs seine Bearbeitung samt ihren

Beigaben nur von dem Gesichtspunkte ihrer Zweckmäfsigkeit für den

Schüler beurteilt werde. Deshalb habe ich geglaubt, meiner Anerkennung

für die tüchtige Leistung einige Hinweise beifügen zu sollen, nach welcher

Seite hin das Bändchen m. E. besondere verbesserungsfähig ist.

Frankfurt a. M. Edward Wolff.

50) Analecta Graeciensia. Festschrift zur 42. Versammlung deutscher

Philologen und Schulmänner in Wien 1893, von Professoren der

K. K. Karl-Franzens-Dnivereität Graz. Graz, Verlagsbuchhand-

lung Styria. 217 S. 8°.

Vorliegender hübsche Festgruls ist dem Ref. erst vor kurzem zuge-

kommen. Es sind darin elf Abhandlungen vereinigt, die teilweise zu

recht wichtigen Fragen wertvolle Beiträge liefern und durch den Wert des

Dargebotenen es verdienen, durch eine wenn auch stark verspätete An-

zeige weiteren Kreisen als der Schar der in Wien versammelten Philo-

logen bekannt gemacht zu werden.

Gustav Meyer bringt Beiträge zur neugriechischen Grammatik. Er

suchtjan einer langen Reihe von Beispielen zu zeigen, dafs eine grofse

Anzahl von lautlichen Zusätzen und Minderungen im Anlaut neugriech-

ischer Substantiva und Adjektiva durch die Annahme der Verschmelzung
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des Artikels oder der Loslösung des fälschlich angenommenen Artikels

eine befriedigende Lösung findet. Ein Beispiel möge zur Veranschaulichung

genügen. NiyQiJiog, woraus durch Volksetymologie Negropontc geworden

ist, ist entstanden aus n'jv Eypinov, ”EyQinog— Evqittos, der Name des

Landes zwischen dem Festland und Euboia, ist dabei auf die Insel über-

tragen. Die Entdeckung ist wohl nicht neu. Ähnliche Bildungen, die

durch Zusammenziehuug einer Präposition mit dem Substantiv entstanden

sind, wie der Name Athens Setines aus tig ’^ttrfvag, sind längst bekannt,

verdienstlich aber ist die Nachweisung jener Neubildungen an eiuer sehr

grofsen Zahl neugriechischer Wörter.

Anton E. Schönbach teilt aus Handschriften 38 alte Beschwörungs-

formen mit, welche teilweise der Erklärung Schwierigkeit macbeu. Nr. 5,

6 Eiion. Eiion ist wohl hebräisch = Höchster! — 17, 7: Osy -f- Osy + Osia

hat wohl nichts mit Saiog zu thun, sondern ist . verkürztes Osianna, wie

in der vorhergehenden Formel: alle — alle für alleluia; ib. 17: Ely,

Ely braucht nicht als Verstümmelung betrachtet zu werden, es bedeutet

im Hebräischen: mein Gott! Nach den einleitenden Worten haben wir

ein zusammenfassendes Werk über diesen Gegenstand von dem Verfasser

zu erwarten.

Eine interessante kleine Untersuchung über indogermanische Ge-

bräuche beim Haarschneiden bietet J. Kirste. Der Verfasser beschränkt

sich auf eine in Indien und ähnlich bei den Südslaven noch gebräuch-

liche Zeremonie beim erstmaligen Abschneiden der Haare eines Kindes, die

er auf allgemein indogermanische Vorstellungen über das Verhältnis des

Menschen zu der Natur zurückzuführen sucht.

Heinrich Schenkt unterzieht zur Erklärung der homerischen Palast-

beschreibung die Äufserungcn der antiken Erklärer der betr. Odyssee-

stelle einer gründlichen Untersuchung namentlich zur Ermittlung der Be-

griffe üqoo&iqi] und Aai-pt; und verweist zum Schluls noch auf die von

Virgil gegebene Beschreibung des Palastes von Troia, die mit dem Plan

von, Tiryna verglichen wird, während der hier als dgöoWpj; angenommene

Ausgang sich allerdings mit der Beschreibung bei Homer nicht deckt.

Ober die Chronologie des Peisistratos und seiner Söhne handelt Adolf

Bauer. In klarer und verständiger Weise sucht er die Widersprüche

zwischen den Angaben von Aristoteles’ Politik und 'stthjya/ioy nohttia

zugunsten der Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit des Aristoteles zu

erklären. Zu bedauern ist dabei nur, dafs er auf die Differenz der
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Angaben, die in \A'&. noL selbst zwischen der Zahl der Summe der Re-

gierungsjahre des Pisistratus (19 Jahre c. 17) und der Summe der drei Re-

gierungszeiten (501— 555, 549—542, 531—27 = 17 Jahre) nicht näher

eingeht. Freilich hängt das mit der Unsicherheit der Einzelangaben c. 14

und 15 zusammen; aber gerade Aber diese ist er freilich der Ansicht,

dafs sie unheilbar verdorben seien.

Wilhelm Gurlitt sucht den Nachweis zu erbringen, dafs die eherne

Kolossalstatue der Atbeua des Phidias auf der Akropolis, die sog. Proraa-

ehos, dieselbe 30' hohe Erzstatue sei, die von der Mitte des 5. Jahrhunderts

v. Cbr. bis 1203 auf dem Forum Konstantins in Konstantinopel stand und in

diesem Jahre von einer bethörten Volksmenge zerschlagen wurde. Die

Beschreibung dieser Statue bei Nicetas Akominatos (Choniates) lasse auf

einen noch etwas altertümlichen Habitus des Bildwerks in der Art der aus

dem Schutt der Akropolis aufgegrabenen Frauenstatuen schliefsen, was mit

der Enstehungszeit desselben in der Frühzeit des Phidias sieb wohl ver-

einigen lasse. Dafs sie nicht im Typus der ausschreitenden Lanzen-

schwingerin gehalten war. ergiebt auch die genannte Beschreibung, wenn

G.s Kombination, wie nicht zu bezweifeln, richtig ist. Die Benennung

Promachos erfordert keineswegs die Kampfstellung, ist überhaupt ihrer

Seltenheit und ihres späten Vorkommens wegen kaum iu Betracht zu

ziehen. Die Beschreibung des Nicetas ist übrigens schon von J. H. Krause

(die Byzantiner des Mittelalters, S. 43) auf die eherne Atbena des Phidias

bezogen worden, Gregorovius, Athen im Mittelalter 1, 65, A. 2), nur

nicht mit so wohl begründeten Nachweisen, wie von Gurlitt, sondern, wie

Gregorovius sagt, willkürlich.

Zur Erklärung und Kritik des platonischen Dialogs Lysis bietet Alois

Goldbacher einen Beitrag, worin das erste Gespräch mit Lysis und seine

Bedeutung für den ganzen Dialog zum Gegenstand einer genaueren Er-

örterung gemacht wird.

Strzygowsky bespricht die Typen der Stadtgöttin Tyche von Konstauti-

nopel, der Konstautin seine neue Hauptstadt weihte und von der er selbst

eine Reihe von Statuen errichten liefs. Der Verfasser sucht diesen Typen

teils aus schriftlichen Quellen, teils namentlich aus MAnzbildern festzustellen,

wobei sich ihm ergiebt, dafs Konstantin das Bestreben hatte, seine Gründung

als das neue Rom zu charakterisieren. Besonders bemerkenswert ist das

vollkommene Festhalten des Kaisers an der antik heidnischen Überliefe-

rung zu einer Zeit, wo das Christentum schon über ein Jahrzehnt neben
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dem alten Götterglauben gleichberechtigt stand. Ein interessanter Beitrag

ebenso zur Kunst- wie zur Religionsgeschichte.

Max R. v. Karajan behandelt den Bau der Kecitativ)>artieen der

griechischen Tragiker und den Prolog des Sophokleischen Aiax. Dieser

Abhandlung gegenüber bekenne ich, dafs ich zu denen gehöre, die zwar

nicht an „angeborener Zablenschen“ leiden, aber doch in dem Aufsuchen

von allen möglichen und unmöglichen „Responsionen“ mehr eine bedenk-

liche Spielerei sehen, die auf Grund willkürlich aufgestellten Gesetze sich

sogar erhebliche Textänderungen erlaubt, wenn der Text sich diesen Ge-

setzen nicht fügen will, ln der Lyrik hat ein symmetrischer Strophenbau

seine vollkommene Berechtigung. In Dramen aber, wo die gesamte Auf-

merksamkeit des Publikums doch in erster Linie auf deu Gang der Hand-

lung gerichtet ist, könneu ja solche Responsionen, die dem Leser vielleicht

in die Angen fallen, gar nicht wahrgenommen werden. In der Unter-

suchung über den symmetrischen Bau des Prologs des Aiax wird die ge-

wünschte Symmetrie zwischen den verschiedenen Reden der zweiten und

ebenso der dritten Scene, ferner die Symmetrie zwischen der ersten und

vierten Scene nur erreicht durch Streichung von Versen, bezw. durch Zu-

weisung des ganzen Inhalts der vierten Scene an Athene, indem die

Verse 124—126 getilgt werden; dann spricht freilich Athene in der ersten

und in der vierten Scene je 13 Verse; aber welcher Zuschauer im Theater

wird denn die Verse nachzählen, lim in der vierten Scene noch zu wissen,

dafs in der ersten Athene ebenso viel gesprochen? Weifs er denn über-

haupt im voraus, wie viel Scenen der Prolog haben wird, um auf solche

Dinge achten zu können? Die Vergewaltigung der 4. Scene zugunsten

der „Symmetrie“ ist überdies schon darum unzulässig, weil der Ausdruck

des Mitleids mit dem Unglücklichen trotz seiner feindseligen Gesinnung

unmöglich von Athens ausgesprochen sein kann; denn gegen Athena ist

Aiax keineswegs feindselig gesinnt. Alle Achtung vor dem Scharfsinn des

Verfassers, ich rede nicht gegen ihu, sondern gegen diese ganze Riebtuug.

Diese bleibt in ihrer Anwendung auf dramatische Recitatiopartieeu ein

rnüfsiges und gefährliches Spiel.

Gregor Krek bietet Beiträge zur Geschichte russischer Hochzeitsge-

bräuche. Eine sehr wertvolle sprachwissenschaftliche Untersuchung endlich

widmet Hugo Schuchardt dem mehrzeiligen Frage- und Relativsatze. Be-

sonders die Einleitung enthält sehr beherzigenswerte Gedanken über

die Bedeutung der äufseren und innern Sprache für die Beurteilung
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des Volkscharakters und Aber den gröfseren Wert, der hierin der inneren

Sprache, der Wortbedeutung und Wortfügung gegenüber der stärker ge-

pflegten Erforschung der äufseren Sprache, der Laut- und Formenlehre

zukommt.

Bei rückblickender Überschau über diesen Sammelband zeigt sich

uns ein erfreuliches Bild reicher Forscherthätigkeit auf allen Gebieten der

Philologie. Nur die germanistische Sektion ist dabei, wenn man von

dem kaum hierher zu rechnenden Beitrag Schönbachs absieht, leider zu

kurz gekommen, und doch hätte es an einer hervorragenden Kraft für

dieses Gebiet in Graz nicht gefehlt.

Calw. P. Weizsäcker.

5
1 )

Emile Thomas
,
Rome et l’Empire aux deux premiers

siecles de notre ere. Paris, Librairie Hachette et Cie., 1897.

XII U. 343 S. 8. Preis: Fr. 3.50.

Was bei uns L. Friedländer mit seiner „Sittengeschichte Roms im

Zeitalter der Antonine“ geleistet hat, versuchten französische Gelehrte

wiederholt in ähnlichen Werken darzustellen-, die von Boissier erlangten

wegen ihrer geschmackvollen und geistreichen Einkleidung ebenso in

Deutschland Achtung und Verbreitung wie das von Friedländer in

Frankreich. In dem Menschenalter, das seit der ersten Auflage Fried-

länders verflossen ist, haben einzelne den Alten eigentümliche Institutionen

durch die Vermehrung des Quellenstofles ein ganz neues Ansehen erhalten,

so die Sepulcralgebräuche, das Militärwesen, das Leben in den Munizipien,

so dafs es sich wohl rechtfertigen läfst, wenn von Zeit zu Zeit dem weiteren

Lesepublikum ein erneuter Einblick in die Ergebnisse der Spezialforschung

geboten wird. Ein solches Ziel setzt sich auch das vorliegende Buch.

Darin wird zuerst Pompei behandelt, um das Leben und Treiben einer

kleineren Stadt zu zeigen; dann Rom in drei Kapiteln: Forum , Palatin,

Bäder und Spiele. Die folgenden Abschiede gehen auf Gebräuche und

Sitten ein, die mit den modernen verglichen werden: die Darbringung

von Geschenken zu Neujahr und bei anderen Gelegenheiten, die Begräbnia-

fcierlichkeiten und die Einrichtung der Gräber, die Testamente, das Treiben

auf den Villen, das Schulwesen und die Büchereien, die Kunst in ihrer

Bedeutung für das tägliche Leben, die Philosophie und ihr Eiuflufs auf
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die Moral. Darauf wird, wie zu erwarten, die Armee in Afrika vorge-

führt als typisch für das Militärwesen der Kaiserzeit. Die Zustände an

der Nordgrenze, die dortigen Barbaren in der Litteratur und auf den

Denkmälern. Endlich Plinius d. J. als Repräsentant der vornehmen Ge-

sellschaft, seine Beziehungen zn Traian, seine Lebensumstände, seine

Freunde und seine Widersacher , seine guten und schwachen Seiten. —
Nirgends in die Tiefe gehend, in lesbarem Plauderton, mit Plänen von

Pompei, des Palatin und des Forums in Rom.

Prag. J. Jang.

52) Giuseppe Eimer, Manuale di Letteratura Latina ad uso

delle scuole classiche. Vol. I. Letteratura arcaica. Livorno,

Raffaello Giusti., 1896. 472 Seiten. Klein 8°. 4 L.

Das Handbuch der römischen Litteratur von J. Kirncr ist eine Art

von Chrestomathie, ein litterargeschichtlicbes Lesebuch für Schulzwecke.

Billigt man überhaupt den Grundsatz, von dem solche Lesebücher aus-

gehen, so wird man auch dieses müssen gelten lasseu; denn es ist mit

Sorgfalt und Sachkenntnis zusammengestellt.

Sicher berechtigt ist es, von den Litteraturwerken eine chrestomathische

Kenntnis zu vermitteln, welche nur in Bruchstücken erhalten oder wenig

umfangreich sind. Daher empfiehlt sich diese auch von Merry (Selected

fragments of Roman poetry, from the earliest times of the republic to the

Augustan age, Oxford 1891) gewählte Behandlung bei der älteren römischen

Litteratur als sacbgemäfs. Ob Plautus und Terenz, von denen der Ver-

fasser 1700, bezw. 850 Verse aufgenommen hat, nicht besser im Zu-

sammenhang eines für Schulzwecke hergestellten vollständigen Textes zu

lesen sind, wage ich nicht zu entscheiden, da ich mit den hier in Betracht

kommenden italienischen Verhältnissen nicht genügend bekannt bin.

Die Einrichtung des Handbuches ist sonst folgende. Es vereinigt

Litteraturgeschichte, Proben und Kommentar. Die litteraturgeschicht-

licheu Erörterungen, welche die Proben verbinden, sind mit Benutzung

guter Hilfsmittel entworfen; die ausgehobenen Stellen meist treffend ge-

wählt und sorgfältig erläutert. Über Zuviel und Zuwenig sowie über die

Art der Erläuterung kann nur ein italienischer Berichterstatter mit dem

Verfasser rechten. Die Ansichten, welche S. X vom Verfasser über den

Betrieb der klassischen Studien vorgetragen werden, zeugen von gesundem
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Urteil und sind auch in Deutschland beherzigenswert. Die Auswahl reicht

von Carmen Saliare bis zu L. Licinius Crassus. Größere Stücke, besonders

die Dramen, werden mit überleitenden Texten verkürzt. Auch metrische

Inschriften und geringere Erzeugnisse der Prosalitteratur sind vertreten.

Namen- und Sachregister von grofser Vollständigkeit schliefsen den Band.

Jedenfalls hat für das italienische Volk die altrömische Litteratur

eine ähnliche Bedeutung, wie die altdeutsche für uns. Wir besitzen ein

Buch, das ähnliche Zwecke auf breiterer Grundlage mit ausgezeichnetem

Erfolge erreicht hat, das in mancher Beziehung noch heute unübertroffene

Deutsche Lesebuch von Wilhelm Wackernagel. Möchte Kirner ein ebenso

dauerhafter Erfolg zuteil werden

!

Lingen. K. Ealing.

53) 0. Kohl, Griechisches Lese- und Übungsbuch vor und

neben Xenophons Anabasis. I. Teil : Bis zu den liquiden

Verben einschließlich. Dritte Auflage. Halle, Buchhandlung des

Waisenhauses, 1896. 112 S. 8. II. Teil: Die Verba auf m und die

unregelmäfsigen Verba, sowie Hauptregeln der Syntax. Zweite, nach

den neuen preußischen Lehrplänen gekürzte und verbesserte Auf-

lage. Ebenda 1895. 120 S. 8. Jeder Teil: .A 1.

Die nach den neuen Bestimmungen der Lehrpläne vom Jahre 1892

umgearbeitete zweite Auflage des ersten, für Untertertia bestimmten Heftes

von dem bekannten Lese- und Übungsbuche ist früher in dieser Zeitschrift

angezeigt worden Eine Anzahl von Stichproben ergiebt, daß in der gan-

zen Anlage und in den einzelnen Abschnitten die dritte Auflage nur ge-

ringfügige Änderungen gegenüber der voraufgehenden aufweist.

Die zweite Auflage des zweiten Heftes ist im Verhältnis zu der

ersten, 1886 herausgegebenen starb gekürzt worden (120 Seiten gegen 198).

Zunächst sind die beiden ersten Wiederholungsabschnitte über die Verba

muta und liquida mit im ganzen 22 Übungsstücken ganz weggefallen;

griechische Lesestücke (nur S. 1 — 18) und deutsche Übungsabschnitte

(S. 19 — 80) sind voneinander getrennt. Die letzteren schließen sich, so

lange die eigentlichen unregelmäßigen Verba geübt werden, an die beiden

ernten Bücher der Anabasis an, für die Einübung der Hauptregeln aus

der Syntai der Kasus, der Genera verbi, der Absichts-, Folge-, Bedingungs-

und Zeitsätze, des Infinitivs und Partizips sind ebenfalls die meisten der

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 6. »5

Stücke in Zusammenhang mit der Anabasis gebracht worden. Eine gänz-

liche, durch die Verhältnisse gebotene Umarbeitung dieser Partieen bezw.

Ausarbeitung neuer Abschnitte hat dem Buche nur zum Vorteil gereichen

können. Das griechische Wörterverzeichnis schliefst sich an die einzelneu

Paragraphen an, das deutsche ist alphabetisch angelegt.

Bremen. E. Baohof.

54) Kautzmann, Pfaff und Schmidt, Lateinische Lese- und

Übungsbücher für Sexta bis Tertia. Teil I—III. Leipzig,

B. G. Teubner, 1894—1896. 170, 178, 110 S. 8.

.M 1 . 60
,

1 . 60
,

1 . 40 .

Von diesen Büchern bringt der erste Teil den für Sexta vorgeschrie-

benen Lehrstoff in 164 lateinischen und 114 deutschen meist zusammen-

hängenden Übungsstücken zur Anwendung. Ausnahmen vom Regelmäfsigen

sind nur selten zugelassen, so die Feminina auf do, go, io. Der darge-

botene Lesestoff ist sprachlich und inhaltlich ansprechend, aber ziemlich

umfangreich, auch die Zahl der zu lernenden Vokabeln nicht gering. Ob

indes das rechte Mafs getroffen ist, dürfte inzwischen schon durch die

Praiis entschieden sein.

Der Quinta-Teil bietet ebenfalls ganz überwiegend zusammenhängende

Lesestflcke, deren Inhalt Mythologie, Fabeln, Auekdoten u. a. auB dem

Altertum in guter Sprache bilden. Das vorgeschriebene Pensum kommt

in denselben zur Anwendung, auch Acc. c. inf.
, Participium coniunctum

und Ablativus absolutus, was wir anderen Büchern und Stimmen gegen-

über ausdrücklich billigen.

Der Quarta-Teil enthält nur deutsche Stücke, die sich gröfstenteils an

Nepos anlehnen, aber in planmäfsiger Folge die Kasus-, Orts- und Zeit-

bestimmungen und die Konjunktionen nt, ne, quo, quominus und quin,

endlich auch das Gerundium und Gerundivum behandeln. Während die

deutschen Stücke der beiden ersten Teile sich mit Recht eng an die

lateinischen anlehnen, wollen die Verfasser im dritten Teile „nicht allzu

eng an den Autor sich anschliefsende Umschreibungen bieten, vielmehr in

mehr oder weniger freien Bearbeitungen der Vitae des Cornelius Nepos

unter Benutzung anderer Quellen die von jenem entworfenen Lebensbilder

erweitern, abrunden und vertiefen. Der Phrasenschatz ist soweit als mög-

lich Cornelius Nepos entlehnt“. Letzteres ist zu loben, ereteres ist aber
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nach unserer Ansicht ein falscher Standpunkt. Was der Schriftsteller

selbst und etwa der erklärende Lehrer den Knaben bietet, mufs für diese

genügen. Das Übungsbuch hat allein sprachliche Schulung im Auge.

Wie diese aber erzielt wird, darüber herrscht noch die gröfste Meinungs-

verschiedenheit. Die tüchtigsten Lateinlehrer, d. h. die erfolgreichsten,

die wir kennen gelernt haben, liefsen schon vor dem Erscheinen der

preufsischen Lehrpläne nach gehöriger Behandlung eines Schriftateller-

kapitels sofort, nicht erst nach Wochen, das Kapitel retrovertieren und

gaben dann dem Schüler mündlich eine Variation desselben zum Über-

setzen. Wer behauptet, dies langweile die Schüler, mufs selbst an der

Langenweile schuld sein, unsere Erfahrung lehrt das gerade Gegenteil.

Die Schüler lernen bald, dafs der auf die Lektüre verwandte Fleifs in

guten Leistungen beim Variieren sofort seinen Lohn findet, und werden

zu neuem Fleifse angesport. Aufserdem wird gerade auf diesem Wege

der gröfste sprachliche Gewinn ans der Lektüre eingeheimst. Wir be-

dauern deshalb, dafs die Verfasser die in den beiden ersten Teilen ihrer

Übungsbücher innegebaltene enge Anlehnung der deutschen Stücke an die

entsprechenden lateinischen hier aufgegeben haben. Ein Quartaner ist

noch so ungewandt im lateinischen Ausdruck, dafs man ihm gar nicht

genug Unterstützung und Vorbild für sein Übersetzen geben kann. Ja

auch ein Tertianer kann nichts Besseres thun, als mit Hilfe seines Cäsar

eine Variation eines Cäsarkapitels anfertigen, während wir allenfalls für

Obertertia eine freiere Anlehnung an die Lektüre für gerechtfertigt halten,

wie sie die Verfasser in dem Tertia-Teile, dessen erste Druckbogen wir

einsehen konnten, recht ansprechend durchgeführt haben.

Die vorliegenden, sehr sorgfältig gearbeiteten Lehrbücher, die in richtiger

Weise die Forderungen der preufsischen Lehrpläne erfüllen und damit in

Gegensatz gerade zu den bisher am weitesten verbreiteten Übungsbüchern

treten, bedeuten nach unserer Ansicht eine tüchtige Leistung auf dem

Gebiete der lateinischen Übersetzungsbücher im Sinne der preufsischen

Lehrpläne.

Arnstadt. B. Grosse.

Für di« Redaktion verantwortlich I>r. £. Ludwig in Br«in»n.

tkruck and Verlag von FrlMrioh Andre*« P«rtha« in Qothft.
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55) H. Schefczik, Über die Abfaseungszeit der ersten philippi-

schen Rede des Demosthenes. Troppau, Selbstverlag, 1896.

29 S. 8.

In einer frßheren Arbeit hat Herr Sch. dargethan, dafs die erste

philipp. Rede des Demosthenes zweifellos ein Ganzes ist. Jetzt versucht

er, zum Teil mit Hilfe der dort gewonnenen Resultate, den Nachweis,

dafs die Rede nicht, wie fast allgemein — und zwar nicht erst seit den

gründlichen Untersuchungen von A. Schäfer — angenommen wird, auf

01. 107, 1 (362/1 v. Chr., nach Schäfer ins Frühjahr, etwa Mai 351) zu

verlegen ist, sondern vielmehr auf 01. 108, 2, und zwar in den Aug. oder

Sept. d. J. 347. So weit sind einzelne Gelehrte mit dem Schlnfsteil der

Rede (der sechsten’ oder fünften’ Philippika) nach dem Vorgänge des

Dionys herabgegangen, aber mit der ganzen Rede wohl nicht ein Forscher

der letzten Jahrhunderte, so dafs noch jüngst E. Schwartz behaupten zu

dürfen glaubte, daran denke kein Mensch mehr, die Rede später als den

Fall Olynths (Sommer 348) zu setzen. Wir haben demnach eine These

oder Hypothese vor uns, die entschieden den Vorzug der Neuheit hat.

Ob nun auch den der Richtigkeit? Leider mufs Ref. sogleich gestehen,

dafs er sich davon nicht hat überzeugen können und darum noch immer

an der sententia communis festhält, dafs die Rede aller Wahrscheinlichkeit
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nach ins Jahr 351 ,
eher in die erste als in die zweite Hälfte dieses

Jahres, fällt.

Freilich mufs gleich der erste Satz der Abhandlung einen stutzig

machen:
(

Dafs diel. Phil, nicht dem J. 107, 1 ... angehört, geht schon

aus § 41 dieser Rede klar und unzweideutig hervor. Da lesen wir: Kai

ifielg, Sv iv XtQQOi'i/Otii .Tvihjo&e 0/ltnirov, ixeloe ßoi}!)eiv tlirppiZtafc,

iäv ir IlvXatg, ixiiot, (av liXXot}! nmi ,
av^ma^aüeh' Uvw xärto xai

otgarrf/ciot) ’ brr’ txe/voi’. Demosthenes habe oi'ttrtagafreiie avtu xthai

nur sagen können, wenn in den bezeichneten Fällen Hilfe nicht blofs be-

schlossen , sondern auch geschickt worden sei
,
was im erstgenannten erst

im Okt. 351 geschehen ist. Klar und unzweideutig’, was vor dem Verf.

trotz alles Forschens niemand gesehen hat. Ja, wenn Redefiguren so geprefst

und wörtlich gefal'st werden müfsten! Das ist nicht weniger

durch die Blume gesprochen als argen xffiiad-' in' (xeivov. Die Athener

laufen mit und neben Philipp her, auch wenn sie zu Schiff an Orte fahren

oder zu fahren beschliefseu, zu welchen der König vor ihnen und auf au-

derem Wege gelangt ist. Kurz, avfnragad-elr’ avia tuxtio pafst in der

verallgemeinernden sarkastischen Schilderung der gewohnten Handlungs-

weise der Athener gleich gut, mag es sich um wirklich erfolgte Hilfs-

züge handeln oder um blofs beschlossene (ßorfteiv ipipptLeod-e).

Da in der Rede weder Olynths Fall noch überhaupt der olynthische

Krieg, wohl aber ein das olynthische Gebiet bedrohender Zug Philipps

erwähnt wird, so ist man durchaus zu dem Schlüsse berechtigt, dafs die

I. Phil, den olynthischen Reden vorausging. Interessant ist es nun zu

sehen, wie Sch. dieser Schlufsfolgerung ausweicht. Im Herbst 352 zieht

Phil, nach Thrakien, im Nov. belagert er Heraeon Teichos und verfällt

in eine schwere Krankheit. Sobald es ihm besser geht, kehrt er (Ende

352 od. Anf. 351) nach Makedonien zurück und bedroht — selbst oder

durch einen seiner Feldherren — das olynthische Gebiet, während seine

Kaperschiffe (wohl in demselben Winter und im Frühjahr 351) die in

§ 34 erwähnten Freibeuterstücklein ausführen. Jene argazeia eig "OlwS-ov

(§ 17), behauptet Sch., kann doch nur der olynth. Krieg vom Jahre 107, 4

sein; denu von einem anderen Kriegszug Philipps gegen Olynth ist uns

nichts überliefert. Man ist (bei dem gewöhnlichen Ansatz) gezwungen,

einen Feldzug des Königs anzunehmen, von dem (nach Schwartz) kein

antiker Autor auch nur das Geringste weifs’. Dem. selbst berichtet 1, 13:

(CDi)..) (J/ei ’ elg ögroerp' - eh’ bui ... iflttenpev • ndhv (juuctg ovx int
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tö fafhifitiv mcixhvev, all' ev&vg ’Olw&iois hie^tiQ^aev. Schwartz

ist durch seine Datierung der Bede aufs Frühjahr 349 gezwungen, Philipps

tbrakisehen Krieg herabzurücken und ihn erst 350 beendigt sein zu lassen.

Damit wird's ihm doch halbwegs möglich, die Worte ev9ig ’OL i. auf

den Beginn des olynth. Krieges im J. 349 zn beziehen. Dagegen will

Sch., der sich auf Schwartz beruft, den thrak. Zug aber der Überlieferung

gemäfa im J. 352 beläfst, uns glauben machen, an dieser Stelle heifse

ev&vg nach zwei Jahren! Da wollen wir doch lieber zugeben, Dem.

spreche in § 17 von einer dem olynth. Krieg verausgehenden Demon-

stration Philipps gegen die Chalkidike, und eben deshalb, weil er jenen

Krieg selbst nicht berühre, gehöre die ganze Rede in eine frühere Zeit.

Ohnedem kann der olynth. Krieg nicht als eine l!;ai<pvr)t; unternommene

ogaTcia bezeichnet werden.

Wichtig für die nähere Zeitbestimmung ist die Erwähnung der Ge-

rüchte in § 11. Sch. räumt ein, die Annahme, dafs hier auf die Er-

krankung Philipps auf dem zweiten thrak. Feldzuge (vgl. 1, 13; 3, 5)

angespielt werde, klinge an und für sich genommen allerdings sehr wahr-

scheinlich. Dafs ein späteres Gerücht derselben Art gemeint sei, ist mög-

lich (vgl. D. 19, 288), kann aber mit gar nichts auch nur wahrscheinlich

gemacht werden. Wir können uns die Vorgänge (zum Teil nach Schöning)

so zurechtlegen: Erst hat sich (etwa im Dez. 352) in Athen das Gerücht

verbreitet, Phil, sei gestorben. Auf diese gute Nachricht hin hat man

die Rüstuugen für die kurz vorher beschlossene Expedition nach dem

Chersones eingestellt. Nach einiger Zeit ist man durch die Kunde ent-

täuscht worden, Phil, lebe noch, sei aber krank. Die völlige Herstellung

des Königs mag wirklich nicht so schnell erfolgt sein-, aber so wie so

konnte man in spiefsbürgerlichen Kreisen die Hoffnung, mit Phil, könne

es doch noch bald zu Ende gehen, auch dann noch weiter hegen, als

andere tiefer bückende Bürger, davon abgekommen, durch die schlimmen

Nachrichten von den Freibeutereien der Makedonen beunruhigt und nieder-

geschlagen wurden. So war die Stimmung in Athen, als Dem. mit seiner

Rede auftrat. Das Zwiegespräch, mit dem in § 11 die Neuigkeitskrämer

persifliert werden, setzt zwar noch frische Erinnerung an die betreffenden

Gerüchte voraus, gestattet aber doch, wenn man das aus anderen Gründen

für nötig hält, noch über den Mai des J. 351 hinauszugehen. Dafs der von

A. Schäfer (II, 73) geltend gemachte Gruud nicht stichhaltig ist, geben

wir Herrn Sch. gern zu.
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Andere minder wichtige Momente können wir füglich übergehen.

Nur über den einen Umstand müssen wir noch ein Wort sagen, dafs die

zur Zeit der Midiana noch durch Cheirotonie gewählten Epimeleten der

Dionysien in unserer Bede als erlöste bezeichnet werden. Mit Recht hält.

Sch. es für durchaus unwahrscheinlich, dafs Dem. die 351 gehaltene Rede

später umgearbeitet habe, um sie 347 noch einmal in einer Volksversamm-

lung vorzutragen. Weil jedoch die Annahme begründet ist, dafs Dem.

Staatsreden, die er gehalten, nachher stilistisch gefeilt, aber ohne wesent-

liche Änderung als Flugschriften herausgegeben hat, so dürfen wir voraus-

setzen, dafs er dies auch mit der ersten Philippika that und dabei dem

unterdes geänderten Wahlmodus durch Vertauschung eines Wortes Rech-

nung trug. Möglich indes, dafs von Anfang an laxeiv in dem weiteren

Sinne gebraucht war, den das Wort ja oft genug hat.

Feldkirch. W. Fox.

56) L. Gurlitt
,
Zur Überlieferungs - Geschichte von Ciceros

Epistularum libri XVI. Besonderer Abdruck aus dem

22. Supplementband der Jahrbücher für klassische Philologie

(S. 511— 554). Leipzig, B. G. Teubner, 1896. 8.

Der Verfasser dieser Abhandlung, der sich um die Teitgeschichte

von Ciceros Briefen schon mannigfache Verdienste erworben hat, liefert

hiermit zu derselben einen neuen wertvollen Beitrag. Seitdem C. F. Leh-

manu in seiner vor fünf Jahren erschienenen Schrift de Ciceronis ad

Atticum epistulis recensendis et emendandis, p. 127 sqq. (vgl. hierüber

die Anzeige des Ref. in dieser Zeitschrift 1894, S. 71 ff.) gewichtige

Gründe dafür geltend gemacht hat, dafs eine der von Cratander für die

Briefe ad Atticum benutzten Handschriften die nämliche war, welche in

dem aus dem 10. Jahrhundert stammenden Katalog der Lorscher Kloster-

bibliothek unter den vier die Korrespondenz Ciceros enthaltenden Codices

(I. Epistolarum Ciceronis lib. XVI in uno codice, II. Epistolae Ciceronis

in quaternionibns, III. Item epistolae Ciceronis diversae, IV. Item Marcii

Tullii Ciceronis epistolarum lib. IIII in uno codice) an erster Stelle ge-

nannt wird, lag es sehr nahe, die von Mendelssohn noch offen gelassene

Frage, ob Cratander nicht auch die aller Wahrscheinlichkeit nach je eine

Hälfte der Briefe ad familiäres überliefernden Handschriften U und III

benutzt hat, einer näheren Erörterung zu unterziehen. Diesem Gegenstände

ist die vorliegende Untersuchung gewidmet.
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Zunächst weist Gurlitt auf die von ihm selbst (Jahrb. f. Phil. 1885,

S. 561 IT.) nachgewieseue Thatsache hin, dafs Cratander auch den das

neunte Buch der Briefe ad Brutum (= II und I der uns in verkehrter

Reihenfolge vorliegenden Briefe) und die drei Bücher ad Quintum fratrem

enthaltenden Codex IV des Katalogs vor sich gehabt hat. Damit wächst

die Wahrscheinlichkeit, dafs ihm auch II und III bekannt waren. Von

Wichtigkeit ist nun das Schwanken der Buchfolge IX bis XVI in den

beiden nur diese Gruppe überliefernden nordischen Handschriften , von

denen der Harleianus 2682 die richtige, der Palatinus 598 dagegen die

gestörte Reihenfolge XI, IX, X, XII bietet. Gurlitt erklärt diese Er-

scheinung sehr entsprechend dadurch, dafs die Bücher IX—XVI in der

zweiten Handschrift enthalten gewesen seien, die nach der Angabe des

Katalogs auf Quaternionen geschrieben und demnach ungebunden war,

wodurch leicht Verschiebungen der einzelnen Hefte eintreten konnten,

während der I —VIII umfassende Codex III, in dessen Bezeichnung ein der-

artiger Zusatz fehlt, einen kompakten Band gebildet habe. Eine Be-

nutzung dieser letzteren Hdscb. durch Cratander erscheint indessen nach

Mendelssohns Nachweis, dafs derselbe in den Büchern I—VIII auch an

solchen Stellen, wo er sich auf seinen Codex antiquus beruft, keine von

den italienischen Hdscbn. abweichende und auf eine selbständige Über-

lieferung hinweisenden Lesarten bietet, ausgeschlossen. Es kann demnach

für ihn nur der Laurishamensis II in Betracht kommen. Für die Be-

nutzung dieser Handschrift spricht die von Mendelssohn gemachte und

von Gurlitt richtig befundene Beobachtung, dafs bei Cratander in den

Büchern IX—XVI sowohl im Texte als auch am Rande viele Lesarten

Vorkommen, die vom Med. abweichen und mit dem Palatinus 598 und

dem Harleianus 2682 übereinstimmen. Es verlohnt sich datier, zu unter-

suchen, ob sich nicht nähere Beziehungen zwischen dem Laurishamensis II

und diesen beiden die vom Med. unabhängige nordische Überlieferung re-

präsentierenden Codices ermitteln lassen.

Gurlitt fafst zunächst den früher in Heidelberg befindlichen und im

Jahre 1623 nach Rom verbrachten Palatinus ins Auge und macht auf

die bemerkenswerte Thatsache aufmerksam, dafs die Abfassung dieser

Hdschr., die von Mau und Mendelssohn etwa in das Jahr 1500 gesetzt

wird, mit dem Zeitpunkte, wo der mit den hervorragendsten Humanisten

Deutschlands in regem Verkehr stehende Bischof Johann von Dalberg von

Worms die Lorscher Klosterbibliothek dom gelehrten Publikum zugäuglich
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machte (1496), zusammenfällt. Von grofser Wichtigkeit ist der sodann

geführte Nachweis, dafs der Ausfall von X, 18—20, 3 quibus certe nnd

die Versetzung der folgenden bis 26, 3 sed tu reichenden Partie hinter

29 quam ego sich in durchaus befriedigender Weise durch die Beschaffen-

heit des auf Quaternionen geschriebenen Lorscher Codex erklären läfst.

Das ausgefallene Stück 18—20,3 umfafst nämlich 76 Zeilen Mendelssohn-

schen Textes und ebenso auch das sich an 17 anschliefsende Stück 26—29,

während auf die dahinter geratene Partie 20, 3—26, 3 228 oder 3 X 76

Zeilen kommen. Es drängt sich daher von selbst die vom Verf. gezogene

Folgerung auf, dafs von dem in der Mitte befindlichen Doppelblatt, auf

das zweimal 76 Zeilen zu rechnen sind, die eine Hälfte (18—20, 3) ver-

loren ging, die andere dagegen und ebenso auch die beiden nächsten

Blätter (20, 3—25. 3), weil sie im Falze von ihren Gegenblättern gelöst

waren, hinter das folgende, 26—29 enthaltende Blatt zu stehen kamen.

Leider sind hier die Ausführungen des Verfassers durch einen doppelten

lapsus calami beeinträchtigt; denn S. 520 f. wird von der zweiten Hälfte

des mittelsten Doppelblattes einmal gesagt, dafs sie hinter die drei näch-

sten, und ein anderes Mal, dafs sie hinter die beiden folgenden Folien

geraten sei, während Gurlitts Deduktion doch nur dahin gehen kann, dafs

dieses Blatt sich mit den beiden folgendeu zusammen (20, 3—25, 3 =
dreimal 76 Zeilen) hinter das vierte (26— 29 = 76 Zeilen) ver-

schoben habe.

Für die Zurückführung des Palatinus auf eine alte Vorlage wird ferner

noch mit Recht geltend gemacht, dafs die Bücher nicht numeriert, son-

dern in alter Weise nach den darin hauptsächlich vertretenen Korrespon-

denten benannt werden und die Briefe an Cornificius (XII, 17—30) als

ein eigenes Buch figurieren.

Nachdem so für die Ableitung des Palatinus aus dem Laurish. II

einige Wahrscheinlichkeit gewonnen ist, wird eine Vergleichung dieser

Hdschr. mit dem vetustus Cratanders angestellt. Gurlitt geht hierbei

von der Erwägung aus, dafs Cratander, wenn er den Laurish. n benutzte,

die schon 30 Jahre zuvor bei der Abfassung des Palatinus vorhanden ge-

wesene Lücke X 18—20, 3 gleichfalls hätte vorfinden müssen. In der

That, bietet seine Ausgabe dieser Partie weder im Texte noch am Rande

eine von den italienischen Hdschr. unabhängige Lesart, während sich in

den späteren Briefen des nämlichen Buches der Einflnfs der nordischen

Überlieferung in unverkennbarer Weise äufsert. Von Interesse ist ferner
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die Beobachtung, dafs in den Randnoten zu IX—XI öfter auf eine Mehr-

zahl von Hdschn. Bezug genommen wird, wogegen dies V—VIII und

XII—XVI nirgends der Fall ist '). Cratander mufs demnach, wie Gurlitt

mit Recht anuimmt, in jeder dieser beiden letzteren Partieen nur eine

einzige Hdschr. benutzt haben. Für V—VIII bann indessen, da hier in

den Lesarten die Einwirkung einer von den italienischen Hdschn. unab-

hängigen Überlieferung nirgends zutage tritt, der I—VIII umfassende Lau-

rishamensis IH nicht in Betracht kommen. Anders steht es dagegen nach

den eingehenden vom Verf. angestellten Untersuchungen mit XII--XVI;

denn hier zeigt sich zwischen Cratanders Hdschr. und dem Palatinus eine

Übereinstimmung, wie sie nur yemettt aufweisen könuen. Die an Zahl und

Bedeutung sehr zurücktretenden Abweichungen, die sich zum Teil durch

verschiedene Auffassung von Abbreviaturen erklären lassen, fallen dagegen

nicht in die Wagschale. Die nordische Überlieferung kommt indessen,

wie Gurlitt weiter zeigt, bei Cratander bereits vom IX. Buche an, wenn

auch nicht in demselben Mafse wie in XU—XVI, zur Geltung. Verf.

zieht hieraus die sehr wahrscheinliche Folgerung, dafs er schon vom

IX. Buche an den Laurishamensis II zugrunde gelegt, daneben aber zu-

nächst noch Hdschr., deren Lesarten an zweiter Stelle gegeben werden,

herangezogen, vom XII. Buche an aber jenen Codex, nachdem er sich von

seiner Vortrefflichkeit hinlänglich überzeugt hatte, ausschliefslich benutzt

habe. Die Bücher I— VIII waren, wie man mit Gurlitt annchmen mufs,

als Cratander um das Jahr 1527 von Siehardt die Lorscher Hdschrn. er-

hielt, bereits gedruckt.

Die Untersuchung wendet sich hierauf dem Harleianus 2682 zu.

Mendelssohn und Tyrrell haben bereits erkannt, dafs diese Hdschr. und

der vorhin besprochene Palatinus auf den nämlichen Archetypus zurück-

gehen, sich jedoch in Hinsicht auf die Abfassungszeit und die Herkunft

des letzteren einer Vermutung enthalten. Durch Gurlitts Darlegungen

gewinnen wir jetzt das Resultat, dafs der fragliche Archetypus mit dem

Laurisham. II identisch ist. Es läfst sich hiermit die in die zweite Hälfte

des 11. Jahrhunderts gesetzte Abfassungszeit des Harleianus und die That-

sache, dafs er einst im Besitze der Kathedrale in Köln war, wohl vcr-

1) Dieser einfache Sachverhalt wird vom Verf. leider verdnnkelt, wenn er 8. 526

den Huchem I—IV die Gruppe IV—VUI entgegcnBtellt und innerhalb dieser letzteren

Partie eine einmalige Erwähnung von vulgati Codices (IV 13, 1) konstatiert.
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einigen. Die bereits hervorgehobene Störung der Bacbfolge im Palatinos

läfst auf eine Eigentümlichkeit des Archetypus schliefsen, über die Gurlitt

durch Feststellung des Umfangs der von verschiedenen Händen geschrie-

benen Partieen des Harleianus Näheres zu ermitteln sucht. Die von dem

Direktor des britischen Museums, Herrn E. Maunde Thompson, eingezogeneu

Erkundigungen ergaben, dafs von IX—XIII 29, 2 vier Hände sich ab-

lösen, der folgende Teil dagegen bis zum Schlüsse von einer einzigen

Hand geschrieben ist. Die Vorlage mufs demnach, wie Verf. mit Recht

folgert, die Bücher IX—XII in Quaternionen gehabt haben, wodurch sich,

wie wir bereits bemerkten, deren Verschiebung im Palatinus erklärt,

während die mit XHI 29, 2 beginnende Partie in eine gebundene Form

gebracht war.

Der Harleianus ist indessen, wie im Folgenden gezeigt wird, nicht

unmittelbar vom Laurish. II abgeleitet, sondern es mufs, da er dem nur

einen Teil von IX—XVI enthaltenden Erfurtensis näher steht als dem

Palatinus, ein Zwischenglied angenommen werden, das als die unmittel-

bare Vorlage des Harleianus und Erfurtensis zu betrachten ist. Mendels-

sohn bezeichnet die im Erfurtensis überlieferten Briefe, die zum Teil in

gestörter Ordnung aufeinander folgen (XII 29, 2. 21; XIII 78. 79; XIV

1—24; XV 1—6. 9. 7. 8. 10—21; XVI 5. 7. 1— 4. 6. 8. 9. 11. 12.

10. 15. 14. 13. 16. 17—27), als Excerpte, doch erhebt Verf. hiergegen

mit Recht Widerspruch, da die Bücher XIV—XVI vollständig und vom

XIII. Buche, an dessen Schlufs (vor 78) im Med. und Harl. XII 29 und

21 sich in der genannten Reihenfolge wiederholen, die vier letzten Briefe

überliefert sind. Man mufs demnach mit Gurlitt den Erfurtensis als einen

decurtatus betrachten. Von Wichtigkeit ist die vom Verf. hervorgehobene

Thatsache, dafs auf dem Vorsatzblatte des Codex sich eine von der näm-

lichen Hand herrührende Coblenzer Zollrolle befindet, womit wir in das

Gebiet des Rheines als das Heimateland der Hdsch. verwiesen werden.

Ein weiterer Abschnitt ist deu kontaminierten Hdschni., die Men-

delssohn bei der Herstellung des Textes grundsätzlich unberücksichtigt

gelassen hat, gewidmet. Durch Vergleichung des Dresdensis 112, der in

den Büchern IX—XVI eine mit dem Palatinus eng verwandte Überliefe-

rung wiedergiebt, wird gezeigt, dafs dieser Codex doch von Nutzen sein

kann, wenn es sich darum handelt, den dem Palatinus, Harleianus und

Erfurtensis zugrunde liegenden Archetypus, d. h. den Laurisb. II, zu

rekonstruieren,

Digitized by Google



Neue Philologisch«.' Rundschau Nr. 7. 105

Was nun die Textgestaltung im allgemeinen betrifft, so hätte die-

selbe nach den von Qurlitt gewonnenen Ergebnissen in der Weise zu

erfolgen, dafs zunächst die Lesart des Laurish. II ennittelt wird, wobei

man sich in erster Linie an den Palatinus als die direkte Abschrift, so-

dann an den Harleianus und Erfurtensis, die hiervon durch ein Zwischen-

glied getrennt sind, ferner an den noch zu suchenden Führer der

contaminati und endlich an die von Cratander am Rande angemerkten

oder in den Text gesetzten handschriftlichen Lesarten zu halten hätte.

Gegen die auf diesem Wege gewonnene Lesart wäre alsdann die des Med.

abzuwägen. In den meisten Fällen wird indessen nach der Ansicht des

Verfassers zur Rekonstruktion des Laurish. II die Vergleichung des Pala-

tinus, des Erfurtensis und des Harleiauus ausreichen und daher Mendels-

sohns Ausgabe als sicher fundiert in Ehren bleiben.

Es wird alsdanu noch in Kürze auf die Bücher I

—

VIII eingegangeu,

in denen dem Med. ebenfalls eine durch den Parisinus 17812 und den

Harleianus 2773 vertretene nordische Überlieferung gegenübersteht. Gurlitt

ist geneigt, dieselbe auf den Laurish. III zurückzuführen, in welchem

Falle die konstante Folge der Bücher ihre Erklärung darin fände, dafs der

Archetypus nicht auf Quaternionen geschrieben war.

Den Schlufs der Abhandlung bildet eine Erörterung der Schicksale,

welche die die Korrespondenz Ciceros Überliefernden Lorscher Hdschru.

nach ihrer Benutzung durch Cratander (1528) und Beatus Rhenauus (gegen

1530), die beide diese Codices von Sichardt erhielten, erlitten haben.

Gnrlitt gelangt zu dem sehr wahrscheinlichen Resultat, dafs dieselben

weder, wie Schepps vermutete, nach dem Drucke der Cratanderschen Aus-

gabe in Basel abhanden gekommen, noch, wie Lehmann annabrn, von

Sichardt an Beatus Rhenanus verkauft oder verschenkt, sondern vielmehr

der von Sichardt dem Erzherzog Ferdinand von Österreich gegenüber ein-

gegangenen Verpflichtung gernäfs dem Lorscher Kloster zurückgegeben worden,

sodann aber bei der starken, teils durch die Auflösung des Klosters (1555),

teils durch die religiösen Wirren veranlafsten Beraubung der Bibliothek

verloren gegangen sind. Einige zerstreute Bogen der Briefe ad Att. haben

sich nach Gurlitts Ansicht noch in dem Wurceburgensis, dessen Abfassung

alsdann erheblich über die von Spengel angenommene Zeit (ca. 1100)

hiuaufgerückt werden müfste, erhalten.

Wie man auch über manche Einzelheiten urteilen möge, so scheint

der in dieser Untersuchung hauptsächlich erstrebte Nachweis, dafs in der
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Gruppe ad faro. IX—XVI die zweite der im Lorscher Katalog erwähnten

Hdschr. als der Stammvater der nordischen Überlieferung zu betrachten

ist, dem Verf. wohl geglückt zu sein.

ti leisen. L. Holzapfel.

57) Lennart Kjellberg, Asklepios. Mythologisch -archäologische

Studien I. Zur Heimatsfrage. Sonderabdruck aus Sprakveteu-

skapliga Sällskapets förhandl. Upsala 1894—97. 32 S. 8.

Vorliegende kleine Schrift wendet sich gegen die gegenwärtig allge-

mein herrschende Annahme, dafs der Asklepioskult aus Thessalien stamme

und dort in Trikka seine älteste Heimat habe. Er zeigt in klarer und

durchaus überzeugender Weise, dafs diese Ansicht auf sehr schwachen

Füfsen steht, und dafs die Heimat des Asklepioskultus vielmehr in

Messenien zu suchen ist, wohin der Asklepiade Macbaon, die Orte Trikka,

Oichalia und Ithome weisen. Auch die Phlegyerfrage und insbesondere die

Aufstellungen K. 0. Müllers und seiner Nachfolger über Asklepios, Phlegyer

und Lapitben erfahren dabei eine eindringende und, wie mir scheint, be-

rechtigte Kritik. Wie es aber kommt, dafs nicht ein messenischer Ort,

sondern Epidauros der Hauptkultusort des Asklepios irn Peloponnes ge-

worden ist, das geht aus K.s Ausführungen nicht hervor; jedenfalls aber

ist die hervorragende Stellung von Epidauros im Asklepioskult leichter zu

verstehen, wenn dieser ein ursprünglich pelopounesischer als, wenn er ein

theesalischer war; und die kleine Schrift verdient um so mehr die Beach-

tung der Forscher, als eben der thessalische Ursprung der Kultur heutzu-

tage zum Dogma geworden zu sein scheint.

Calw. P. Weizsäcker.

58) G. Middleton and Th. R. Hills, The Student’s Companion

to Latin Authors. London, Macmillan und Co., 1896. XII,

382 S. 8. geb. 6 sh.

Vorliegendes Buch ist auf Veranlassung des Aberdeener Universitäts-

professors Ramsay entstanden und von ihm mit einem Vorwort versehen

worden. Ela verfolgt den Zweck, dem englischen Studenteu alles Wissenswerte

aus der römischen Littcraturgeschichte in gefälliger Form zu bieten, und be-

handelt meist im Anschlufs an Teuffel-Schwabes Werk die hervorragendsten

Dichter und Prosaiker von Livius Andronicus bis Sucton in 4 Kapiteln:
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1) Die vorciceronianischen Antoren. 2) Das Zeitalter Ciceros. 3) Die Zeit-

genosssen des Angustus. 4) Die nachaugusteiscben Schriftsteller. In

zwei Anhängen werden die römischen Litterarhistoriker kurz besprochen

und die wichtigsten Ausgaben der lateinischen Klassiker verzeichnet, den

Schlufs bilden zwei vortreffliche Register. Alles Kritische ist beiseite

gelassen und von jedem Schriftsteller zunächst das Lehen und dann sein

Werk behandelt. Dabei wird überall danach gestrebt, dafs die einschlä-

gigen Angaben der Alten möglichst wortgetreu zum Abdruck kommen.

Die Auswahl ist im allgemeinen glücklich getroffen; auch die ge-

schickte Anordnung verdient gelobt zu werden, nicht minder die Absicht,

nur Zuverlässiges zu bieten. Aber sicherlich wäre das Ganze geniefsbarer

geworden, wenn die Verfasser sich dazu entschlossen hätten, einen zu-

sammenhängenden Text nach Art von Ribbecks Geschichte der römischen

Dichtung zu schreiben und die lateinischen Belegstellen in Fufsnoten zu

verweisen, anstatt sie überall einzustreuen und dadurch den Text zu zer-

hacken. Über die Notwendigkeit dieser oder jener Anmerkung kann man

verschiedener Ansicht sein: So ist mir zweifelhaft, ob die aus Hochachtung

für Prof. Ramsay aufgenommenen Bemerkungen über den Geburtsort

Virgils (S. 148) und zu Horaz c. I. 27, 1—4 (S. 176) für den Studenten

wertvoll genug sind, um an dieser Stelle abgedruckt zu werden. Auch

an Ungleichmäfsigkeiten fehlt es nicht ganz: z. B. ist das fälschlich dem

Virgil beigelegte Gedicht Ätna wohl mit Recht einer spätem Zeit über-

wiesen und für sich behandelt worden, aber nicht die I)irae, die S. 154

unter Virgils Schriften verzeichnet werden, nur mit dem Zusatze spurious,

obwohl doch der wahrscheinliche Verfasser, Valerius Cato, S. 133 erwähnt

wird. Endlich ist trotz aller Sorgfalt doch hin und wieder die Ausdrucks-

weise mifsverständlich oder geradezu falsch. Wie kann man z. B. S. 32

bei Ennius von einer Längung der Vokale in den Endsilben ät, -et, -U,

-ör und -ä reden, wo doch thatsächlich nur die alten Längen bewahrt

sind (Vgl. Reichardt, Jahrb. f. Phil. 1889, S. 797 fl'.) oder von einer

Weglassung des -s bei der Skandierung der Verse, wo doch das -s in der

Volkssprache jener Zeit schon lange nicht mehr gesprochen wurde? Ab

und zu verraifst man auch wesentliche Angaben: Für die Auffälligkeit

viersilbiger Wörter im Hexameterschlufs bei Ennius kann dem Studenten

erst der Blick eröffnet werden durch die Mitteilung, dafs bei Ovid auf

1500 Verse, bei Virgil auf 261, bei Horaz in den Episteln auf 197, bei

Catull auf 134, bei Lucrez auf 36, bei Ennius aber schon auf 17 Verse
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ein solches Wort kommt (Vgl. meine Charakteristik der lat. Sprache

S. 131). Ferner durfte der Hinweis auf den Einfluß nicht unterlassen

werden, den Homer auf Ennius ausgeübt hat (vgl. M. Schanz, Köm.

Litteraturg. I, 56), zumal bei andern Autoren derartige Winke nicht

fehlen. Auch war die Entdeckung Vahlens, dafs sich die Annalen des

Ennius in 3 Heiadeu oder besser noch 6 Triaden gliedern (vgl. Ribbeck,

Gesck. der röm. Dichtung I, 40) der Erwähnung wert. Freilich über die

Wichtigkeit dieses oder jenes Punktes kann mau verschiedener Ansicht

sein
;
man darf daher diese Mängel nicht allzu hoch anschlagen uud darüber

nicht die oben erwähnten Vorzüge des Baches vergessen, das sich über-

dies durch schönen Druck und gefällige Ausstattung dem Leser auf dem

ersten Blick empfiehlt.

Eisenberg, S. A. O. Welse.

59) W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter. Dritte

vermehrte Auflage. Leipzig, S. Hirzel, 1896. VIII u. 670 S. 8.

.* 14.—.

Die erste Auflage dieses Buches erschien 1871, die zweite 1875.

In den 20 Jahren, welche seitdem vergangen sind, bemerkt der Verfasser

in der Vorrede, habe er uiemals aufgehört, den Gegenstand im Auge zu

behalten und alles angemerkt, was ihm für denselben verwendbar erschien.

Dem entsprechend sehen wir in allen Teilen des Werkes gleichmäßig

auch die neuere und neueste Litteratur in den Kreis der Besprechung

miteinbezogen.

Was den Umfang des Buches anbelangt, so konnte sich der Verfasser

natürlich nicht auf das Mittelalter allein beschränken, sondern mußte

vielfach auf das Altertum zurückgreifen, da nicht nur das ganze Schrift-

weseu des Mittelalters auf dem des Altertums fußt, sondern auch manche

der behandelten Fragen durch Anführung von Stellen aus dem Altertum

oder umgekehrt diese durch jene ihre Erklärung finden. Ebenso selbst-

verständlich ist es, daß der Verfasser sich nicht auf die Entwickelung

des Schriftwesens und die darüber erschienene Litteratur in Deutschland

beschränkt, sondern jene aller europäischen Kulturstaaten in gleicher Weise

berücksichtigt Durch äußerst zahlreiche, aber möglichst knapp gehaltene

Fußnoten ist fast jeder Satz, der im Buche aufgestellt wird, belegt, und

so jedem, der sich mit dem Schriftwesen im Mittelalter zu beschäftigen

hat die beste Gelegenheit geboten, das nachzuschlagen
,
was er für seine

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 7. 109

Zwecke noch weiter benutzen kann. Da gerade in den Schriftwerken des

Mittelalters sehr oft Fälschungen Vorkommen, so macht der Verfasser

nicht nur auf das Bestehen derselben, sondern auch auf die Möglichkeit,

sie zu erkennen, an verschiedenen Stellen aufmerksam.

Wer mit dem Schriftwesen im Mittelalter irgendwie zu thun bat,

der wird das vorliegende wertvolle Buch immer mit Nutzen nacbschlagen.

Wer nur Ober die eine oder andere Frage belehrt sein will, der sieht in

dem beigegebenen sehr praktisch angelegten Register sofort, wo da9 zu

finden ist, was er eben braucht.

Trotzdem der Verfasser äufserst zahlreiche Belegstellen gesammelt

hat, wufste er sich dabei doch einer weisen Mäfsigung zu befleifsigen.

Er bemerkt selbst: „Die gesammelten Beispiele konnten natürlich noch

stark vermehrt werden, aber das war kaum zu wünschen.“ Doch ist es

dem Ref. aufgefallen, dafs er von D. F. Kopp zwar S. 32 die aus dem

Nachlasse desselben von Sickel herausgegebenen Scbrifttafelu erwähnt, nir-

gends aber seine Palaeographia critica, die sich doch nicht ausschliefslich

mit dem Schriftwesen des Altertums beschäftigt.

Wenn der Verfasser im § 5 der Einleitung, der die Überschrift

trägt: „Das Zeitalter der Photographie“, neben den mit vollem Rechte

sehr bedeutend genannten Publikationen über tironische Noten von

W. Schmitz in dem gleichen Satze die 1885 erschienene Ausgabe des

Psalterium tironianum von 0. Lehmann erwähnt, so fürchte ich, es könnte

das so aufgefafst werden, als ob auch das zuletzt genannte Werk mit

photographischen Tafeln herausgegeben wäre. Das ist aber leider nicht

der Fall. Es ist nur autographiert und hat so durchaus nicht den Wert,

welchen eine photographische Wiedergabe der Wolfenbütteler Handschrift

besäfse.

S. 451 erwähnt der Verf. von Leonhard Wagner „ein merkwürdiges

Werk, welches jetzt leider verloren zu sein scheint, unter dem Titel:

Proba C scripturarum una manu eiaratarum, Facsimiles verschiedener

Schriften vom 11. Jahrhundert an, jede Schriftart mit ihrem Namen, zum

Teil von höchst seltsamer Erfindung“. Eingezogene Erkundigungen haben

ergeben, dafs dieses Buch glücklicherweise nicht verloren ist, sondern in

der Bibliothek des bischöflichen Ordinariats in Augsburg aufbewahrt wird.

In dem 5. Teile des 6. Hauptabschnittes, welcher die Unterschriften

der Schreiber behandelt, hätte unseres Erachtens nicht so sehr des Inhalts

als der Form wegen noch die Unterschrift Raum finden können, welche
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der Schreiber des Cod. Mod. lat. 14 000 in tironischen Noten sehr sauber

angebracht hat: Sancte Petre, intercede pro nobis ad dominum.

Sehen wir von diesen wenigen Bemerkungen ab und fassen zum

Schlüsse unser Gesamturteil über das vorliegende Werk zusammen, 30

müssen wir sagen, es ist ein durchaus treffliches Buch, welches sich

würdig anreibt an die von W. bereits in dritter und vierter Auflage er-

schienenen Anleitungen zur griechischen und lateinischen Paläographie.

Bruck und Ausstattung des Buches sind schön zu nennen.

München. Ruefi.

6ü) E. Mäxklin & K. Erbe, Anthologia Latina. Blumenlese

aus lateinischen Dichtern. Für mittlere Klassen zusammengestellt

und mit erläuternden Anmerkungen versehen. Stuttgart, Paul

Neffe Verlag, 1895. 88 S. 8. .H 1.—

Die Anthologie ist „für das vierte und fünfte Lateinjahr“, also für

III b and III & bestimmt, und soll „so viel dichterischen Stoff enthalten,

als nach den neuern Lehrplänen bewältigt werden kann“.

Die Auswahl erscheint mir sowohl dem Inhalt als dem Umfang

nach wenig glücklich, zumal wenn ich bedenke, dafe die Herausgeber das

Buch für zwei Jahreskurse bestimmt haben; freilich werden die „neueren

Lehrpläne“ wohl nur wenigen Gymnasien gestatten, schon in III b mit

der Dichterlektüre zu beginnen. Aber beginne man in Unter- oder Ober-

Tertia, den Stoff für die Dichterlektüre der Anfänger mufe — vielleicht

neben Phädrus — Ovid, und zwar in seinen Metamorphosen, bieten. Das

wird sich wohl kaum ernstlich bestreiten lassen. Die Herausgeber aber

wollen die Anfänger gleich in den gauzen Kreis der lateinischen Dichter

einführen. Das Buch enthält Bruchstücke von Pbaedrus, Publius Syrus,

Horaz, Ennius, Virgil, Ovid, Juvenal, Lukan, Tibull, Martial, Properz,

Cicero! Und was für Bruchstücke! Auf den ersten 36 Seiten des

88 Seiten starken Buches finden sich meist nur Einzelverse (sogar 20 ein-

zelne Pentameter) mit lateinischen Überschriften, die zuweilen ebenso

lang sind wie die Verse selber, gelegentlich auch einmal 2 oder mehr

Verse, aber von einigen sehr kurzen Fabeln des Pbaedrus abgesehen nur

Fetzen und Trümmer. Meist sind es Sentenzen; aber auch ganz inhalt-

lose Verse finden sich, z. B. p. 19: nnte dea, qua fata trahunt retrahuntque

sequamur! p. 20: fiat sonipes ac frena ferox spumantia mandit. Wer
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will es unternehmen, nach dem Wunsch der Herausgeber damit „bei der

lateiuleroenden Jugend den Sinn für die Schönheit der Dichtkunst im

allgemeinen und der lateinischen im besonderen zu wecken u. s. w.“?

Einige Einzelverse zur Einübung der Metren am Anfang einer Anthologie

mögen Lehrer wie Schüler erwünscht sein, aber solche Fragmente als Lek-

türe müssen beiden im höchsten Grade unerquicklich werden. Dann folgen

von p. 37—88 gröfsere Stücke: 5 Fabeln des Phaedrus, 5 Erzählungen

aus den Metamorphosen (ca. 500 Verse), 11 Stücke aus den elegischen

Dichtungen Ovids (ca. 400 Verse), ein Bruchstück aus Verg. Bucolica.

Dabei kommen entschieden die Metamorphosen zu kurz: aus diesen kann

und mufs mehr gelesen werden als 500 Verse, zumal wenn die beiden

Tertien für die Dichterlektüre in Betracht kommen sollen. Hätten die

Herausgeber die Metamorphosen ganz unberücksichtigt gelassen, so könnte

die Anthologie vielleicht als Hilfsbuch vor oder neben der ständigen Lek-

türe aus den Metamorphosen dem Schüler in die Hand gegeben werden.

So enthält sie einerseits zu viel, anderseits zu wenig.

Ein Wörterbuch haben die Herausgeber nicht beigegeben, ebenso

wenig einen ausführlichen Kommentar, sondern sie geben nur „nötig

scheinende sprachliche und sachliche Erläuterungen“ in kurzen Fufsnoten.

Sie meinen, es wäre angemessen, den Versuch zu machen, ob nicht den

Schülern bei der Einführung in die alte Dichtkunst die häusliche Vor-

bereitung größtenteils oder ganz erlassen werden könnte, so dals die der

Blumenlese gewidmete Zeit Stunden des Genusses und der Erholung wür-

den. Diese Tendenz billige ich durchaus. Der Versuch ist auch an vielen

Anstalten mit bestem Erfolg gemacht in der Weise, dafs man anstatt

einer Präparation sorgfältige Repetition fordert Aber dieser Tendenz

entsprechen die gegebenen Noten doch wieder eigentlich nicht. Die Her-

ausgeber hätten sich darüber klar werden müssen, ob sie der Präparation,

Repetition oder kursorischen Lektüre dienen wollten, je nachdem mußten

die Noten nach Zahl und Inhalt verschieden ausfallen. Da sie das aber

nicht gethan haben, werden sie keinem Zweck gerecht. Für die häus-

liche Vorbereitung bieten sie zu wenig, zumal dem Schüler keine Spezial-

Wörterbücher zur Verfügung stehen; wird eine sorgfältige Repetition ver-

langt, so ist das Gebotene nicht genug, um das lästige Diktieren oder

Nachschreiben von Vokabeln in der Unterrichtsstunde zu ersparen; für

kursorische Lektüre ohne Präparation und Repetition sind sie gröfstenteils

überflüssig bis auf einige wenige, die allerdings den Zweck haben könnten,
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das Festhalten von allerlei Wissenswertem zu erleichtern, im ganzen ge-

nommen aber schädlich, da sie den Schäler von der erklärenden Be-

sprechung des Lehrers ablenken. Hiervon abgesehen sind die Noten klar,

korrekt, verständig, meist auch dem Inhalt nach mit sicherem Takt be-

messen; nur die citierten deutschen Verse greifen wohl für Tertianer zu-

weilen etwas zu hoch.

Aufgefallen ist mir p. 20, dafs die Herausgeber den Vers aio te,

Aeacida etc. als „ein Alexander von Epirus, Oheim Alexanders des Gr.“

erteiltes Orakel hinstellen und Cicero als Dichtet desselben nennen, wäh-

rend er doch sich auf Pyrrhus bezieht und von Ennius stammt (vgl. Cic.

de div. II, 56, 116). P. 82, Note 6 wird aqua virgo als „reines Wasser"'

erklärt, während aqua Virgo der Name eines Quells ist, der nach Rom

geleitet eine berühmte Wasserleitung und beliebte Bäder speiste. P. 85,

Note 5 berührt eigentümlich zu res procubuere tneae die Bemerkung: „vgl.

omnia mala exanclare den Kelch des Leidens leeren *. Wa3 soll das?

Weder ist diese Redensart so wissenswert, noch erklärt sie den Text

Druckfehler sind sehr selten (z. B. p. 35, Note 5 : Herz für Harz ; Phae-

ton); Papier, Druck, Ausstattung sind recht ansprechend.

Parchim. Karl Paters.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes ln Gotha.

Methodischer Lehrer-Kommentar
za

Ovids Metamorphosen.
Bearbeitet

von

Dr. Adolf Lange.
1. Heft: Buch I—V.

Preis: Ji 4.

Methodischer Lehrer-Kommentar
zu

Xenophons Anabasls.
Bearbeitet

von

Dr. Reimer Hansen.
1. Heft. Buch I.

Preis: Jf 3.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Fftr di« Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in BrtnM.
Druck und Verla« von Frledrloh Andrea« Perthe« in Ooth«,
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Inhalt: 61) G. Haebler, Fünf Vorträge aber Dias und Odyssee (H. Kluge) p. 113. —
62) R. C. J e b b ,

Sopbocles, Part. VII Aiai (Heinr. Müller) p. 114. —63) K.Nipper-
dey und B. Lupus, Cornelius Nepos (Ed. Köhler) p. 116. — 64) S. Shuckburgh,
Suetoni Divus Augustus (R. Dtipow) p. 117. — 66/66) J. Bel sh ein), Evangelium
secundum Mattbaeum; dcrs. Codex Verccllensis p. 119. — 67) H. Collitz, Samm-
lung der griechischen Dialektinschriften (Fr. Stolz) p. 121. — 68) Cb. Darem-
berg, Edm. Saglio et Edin. Pottier, .Ilictionnaire des antiquites grecques et

romaines p. 123. — 69) W. Reichel, Über homerische Waffen (P. Weizsäcker)

p. 124. — 70) K. Sittl, Die Aoscbauungsraethode in der Altertumswissenschaft

(P. Weizsäckerl p. 125. — 71) F. Rcber und A. Bayersdorfer, Klassischer

Skulpturenschatz (P. Weizsäcker) p. 126. — 72) H. Steuding, Denkmäler antiker

Kunst (Bachof) p. 127.

Gl) G. Haebler, Fünf Vorträge über Ilias und Odyssee.

Leipzig, A. G. Liebeskind, 1896. 82 S. 4°. ji l. 60.

Der Verf. der vorbenannteu Schrift hat, wie es nach dem Inhalte

des ersten der fünf Vorträge scheint, diese Vorträge gehalten (oder blofs

geschrieben?), um gegenüber dem Verlangen, die griechische Sprache gänz-

lich aus dem Lehrplane der Gymnasien zu entfernen, die Bedeutsamkeit

der griechischen Litteratur auch weiteren Kreisen darzuthun. Dieses

Streben ist zweifellos sehr dankenswert, sehr zweifelhaft mufs es aber sein,

ob durch eine so weitgehende Überschätzung des sittlichen Wertes des

alten Griechenvolkes, wie sie ans dem ersten Vortrage hervorgeht, jener

gute Zweck erreicht werden kann. Da die Vorträge offenbar keinen rein

wissenschaftlichen Charakter haben sollen, sondern für das gebildete Pu-

blikum im allgemeinen bestimmt sind, so fällt für uns die Notwendigkeit

weg, die Stellung des Herrn Verf. zu der homerischen Frage näher zu

erörtern, und es genügt zur Klarstellung seines Standpunktes die Anfüh-

rung eines von ihm gebrauchten Bildes: er vergleicht die beiden home-

rischen Epen mit Kränzen; aufserdem bekennt er sich auch noch aus-
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drücklich zu der Anschauung Friedr. Aug. Wolfs. Das meiste Interesse

dürften für den Leserkreis, den der Herr Verf. im Auge gehabt zu haben

scheint, die drei letzten Vorträge haben, in denen die religiösen und ethi-

schen Anschauungen der homerischen Dichtungen und eine Reihe von

Personen, die darin mehr hervortreten, charakterisiert werden. Doch schei-

nen von diesen letzteren eine Anzahl etwas gar zu schnell abgethan zu

sein, so dafs sie nnr demjenigen, der die Ilias und Odyssee näher kennt,

verständlich sind.

Cöthen. H. Klage.

62) Sophocles, the plays and fragments with critical notes, com-

mentary and translation in english proee by R. C. Jebb, Part.

VII, the A iax. Cambridge, University Press; London, Clay & Sons,

1896. S. LXXII u 258. gr. 8°. 12 ah. ß.

Hinrichtung und Ausstattung dieser für die Erklärung und Kritik des

Dichters so wichtigen Ausgabe sind den Lesern dieser Zeitschrift hin-

reichend bekannt.

Die Einleitung handelt über Aias in der Ilias, bei den Kyklikern,

bei Aeschylus, Sophokles und in der späteren Litteratur, über Handschrif-

ten, Ausgaben und über das Metrum der Chorgesänge. Es folgen Text

mit kritischen Noten, gegenüberstehender Übersetzung und erklärendem

Kommentar, ein Appendix und zwei Indices (grieeb. und engl.). Die

höhere Einheit des Dramas trotz seiner Zweiteilung (Selbstmord des Aias

und Streit um sein Begräbnis) ist S. XXVIII ff. gut nachgewiesen. Be-

sonders behandelt werden die Worte des Helden V. 646—691. Entgegen

der Welkerschen Ansicht kommt der Herausgeber zu dem Ergebnis, dafs

sie ein warmer Abschied des Aias an seine Lieben sind, aber darauf be-

rechnet, sie zu täuschen. So schon Schütz, Sophokleisehe Studien, S. 39 f.

S. LIII wird bestritten, dafs der Chor des Stückes aus nur 12 Matrosen

bestehe. Aber die Thatsache, dafs Aeschylns nur 12 Choreuten hatte,

dafs unsere Tragödie die älteste der uns erhaltenen des Sophokles ist, und

Aias mit 12 Schiffen nach Homer den Heereszag nach Troja mitmacht,

sprechen doch wohl für die Zwölfzahl. Freilich glaubt Herausgeber, dafs

der Aias später als die Antigone ist, aber seine Gründe sind nicht über-

zeugend.

Der Text ist mit Recht konservativ behandelt. Jebb ist Gegner der

zu weit getriebenen Interpolationstheorie. Aber die Thatsache, dafs nach
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dem Tode der drei grofsen Tragiker deren Tragödien mehr und mehr von

den Schauspielern interpoliert werden, so dafs schon der Archont des

Jahres 400 v. Cbr., Lykurg, ein möglichst gereinigtes Staatsexemplar ihrer

Stücke herstellen lassen mufste, und die Schauspieler verpflichtet wurden,

sich nach diesem zu richten, beweist, dafs wir mit Einscbiehungen u. s. w.

zu rechnen haben. Gerade im Aias sind zwei solche Interpolationen an-

zunehmen, die Verse 678 bis 683 (eine matte Umschreibung des Sprich-

wortes des Pittakos) uud die der Verse 1003 bis 1039. Vgl. das Ref.

Emendatt. Soph., Weidmann 1878. Auch sonst bin ich mit der Textes-

gestaltung nicht zufrieden. V. 60 hätte nach Hermann üiqwo

v

dg ’Eqi-

vvaiv ?(>x7j y.axa gelesen werden müssen. Die im Kommentar dagegen

vorgebrachten Gründe befriedigen nicht. Umgekehrt durfte in den Versen

405 bis 409 die Hermannsche Änderung nicht aufgenoramen werden.

Denn sie genügt nicht, die dunkle Stelle aufzuhellen. Erst die Einschie-

bung der Worte tgyn fioi zwischen q&ivei und if ikoi, wie Ref. sie Ein.

Soph. vorgeschlagen hat, und die leichte Änderung in dem Antistrophos

V. 425 TQwia st. Tgola (Hermann) stellen Sinn und Metrum wieder her.

V. 135 ist mit Bothe äyxiaXov zu lesen, vgl. Schütz, S. 7 ff. Da-

gegen mufste V. 155 die handschriftliche Lesart uuccqiol beibehalten

werden. Mörstadts verständige Änderung ,u>) /</;/.«’, ihvaS, V. 191 ist lei-

der nicht aufgenommen, obwohl sie, abgesehen vou der Beseitigung der

doppelten Negation /.it}, ^ und des zu /<’ elidierten Dativs fioi, auch dem

Metrum des Gegenverses entspricht. Nach Bergk und Erfurdt mufste

V. 601 die Verderbnis durch ’ldqdi und lupiovid

i

gehoben werden. In

den durch den Streit zwischen Paehler und Blümner berühmt gewordenen

Worten ßcttpfj aidrjQog üg erklärt Jebb die Worte für gesund, verbindet

sie aber mit dem vorhergehenden txagTtQovy st. mit dem folgenden ithj-

lirdT/y mofxa und trifft damit das Richtige. In V. 869 ist ovfiua&etx

Infinitiv der Folge und richtig, daher keine Veranlassung es zu ändern.

Vgl. das 0. R. V. 120 ebenso gebrauchte (tafrdv. V. 1076 ist besser

mit Schütz zu erklären: wenn ihm (dem Aias) nicht ipüßog und aldwg

vorgehalten wird.

Dafs obige Ausstellungen dem Worte dieser verdienstvollen Ausgabe

keinen Eintrag thun, ist selbstverständlich, und Ref. hat sie nur gemacht

in der Hoffnung, dafs sic bei einer zweiten Auflage berücksichtigt werden.

Weifsonburg i. K. Helnr. Müller
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63) Cornelius Nepos. Erklärt von Karl Nipperdey. Kleinere Aus-

gabe, 10. Auflage, besorgt von Bernhard Lupus. Berlin,

Weidmannsche Buchhandlung, 1895. 195 S. 8. Jt 1.60.

Die zehnte Auflage dieser schon seit langen Jahren von Lupus be-

sorgten Ausgabe weist im Texte zahlreiche Abweichungen — mir steht

nur die 7. und 8. Auflage zu Gebote, so dafs ich nicht weifs, wie viel

schon in der 9. geändert war — von den früheren Lesarten der größeren

Ausgabe von 1879 auf. Ich möchte hier nicht auf die Textkritik sie-

gelten, sondern, da das Büchlein den Schülern — d. h. vor allen den

Quartanern — gewidmet ist, als Schulmann einige Bemerkungen geben.

Zuerst sehe ich es als einen Fortschritt an, dafs die Hinweisungen auf

die Grammatik von Ellendt-Seyffert weggefallen und dafür kurze Er-

klärungen aufgenommen sind. Derartige Hinweise auf die Grammatik sind

für eine Schülerausgabe unnütz, da der Schüler — Quartaner — sie, ge-

setzt, er schlüge jedesmal nach, in vielen Fällen gar nicht versteht. An

zahlreichen Stellen sind wertvolle sachliche Bemerkungen in historischer,

geographischer, kulturhistorischer, auch grammatischer Hinsicht hinzu-

gefügt oder verbessert, so z. B. Dion. 8. 5, 9. 1; Timol. 3. 1, 3. 3,

4. 2, 5. 4; Epam. 1. 4, 6. 3; Dat. 10. 2, 11. 1 uud sonst vielfach. — Im

übrigen jedoch kann ich mich mit den gegebenen Anmerkungen nicht

immer einverstanden erklären, denn ich bin der Ansicht, und mit mir

wohl die meisten Schulmänner, dafs durch derartige Anmerkungen dem

Schüler das Verständnis und die Arbeit erleichtert oder er wenigstens

zum Nachdenken hingefübrt werden müsse, und daß, wo dies nicht ge-

schieht, die Anmerkung zum mindesten unnütz, wenn nicht schädlich ist.

Ich habe hier hauptsächlich die Anmerkungen im Auge, in denen von

einer Stelle auf die andere und von dieser wohl gar auf die dritte ver-

wiesen wird, ohne dafs der Schüler eine genügende oder überhaupt eine

Erklärung findet. Es sei mir erlaubt, einige solche Stellen anzuführen.

Zu Ages. 3. 4 cum tempus esset risurn steht: wie Pelop. 2. 2; dort: wie

Ages. 3. 4. — Ages. 4. 1, Timol. 1. 4 hac mente wie Con. 4. 4, dort:

hac mente. Was für ein Ablativ? — Eum. 3. 6 quo plus valebat wie

Ale. 8. 2, wo sich eine Erklärung nicht findet. — Eum. 8. 1 ist acie

instructa erklärt und hinzugefügt: Vgl. Ep. 9. 1, dort steht: acte in-

structa. Vgl. zu Eum. 8, 1. Welchen Zweck hat es nun, den Schüler

zu veranlassen, Ep. 9. 1 aufzuschlagen? — Ebenso Ages. 3, 5 cum opinio

fefeüisset. Wir „ich täusche mich in etwas“. Vgl. Ale. 8. 6 res ertm
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fefellet

;

dort steht: wie Ages. 3. 6 st. 3. 5; Hb. 7. 6 cxposcere wie Them.

8. 5; dort steht im Texte exposceretur

,

in den Anm. nichts. — Auf

einige Ungenauigkeiten , welche wohl bei der Korrektur übersehen sind,

sei noch erlaubt hinzuweisen. Ages 7. 4 steht in der Anm. doviu statt

domo

;

Ages. 8. 6 Anm. ducenius statt ducentis; Hb. 12. 4 Anm. purer

statt puer; Eum. 4. 4 neque eo magis wie PauB. 3. 4 statt 5; Ale. 1.

1

Anm. zu possit mufs es wohl heifsen : in abhängigen Frage- und Folge-

sätzen statt Absichtssätzen. Vgl. übrigens dazu Lupus, Sprachgebrauch,

S. 136.

Bückebnrg. E, Kühler.

64) C. Suetoni Tranquilli Divus Äugustus edited with historical

introduction , oommentary, appendices and indices by Evelyn

S. Shuckburgh, M. A. Cambridge, University Press. London,

C. J. Clay & Sons (Leipzig, F. A. Brockhaus), 1896. XLIV und

215 S. 8. io 8b.

Der Verfasser dieser Ausgabe von Suetons Vita des Äugustus ver-

folgt in erster Linie einen historischen Zweck, indem er dem Lernenden

ein Bild von dem Leben und zugleich von dem ganzen Zeitalter dieses

ersten römischen Kaisers geben will. Nach der Vorrede schickt er dem

Text zunächst eine Einleitung von vier Paragraphen voran. In § 1 finden

wir eine Zusammenstellung der Autoren, von denen wir aufser Sueton

Kunde über des Äugustus Leben und Regierung erhalten haben, und so-

dann, hauptsächlich im Anscblufs an Dio Cassius, eine zusammenhängende

Darstellung der Monarchie und besonders der Stellung des Kaisers gegen-

über den alten republikanischen Ämtern und der Verwaltung der Pro-

vinzen. § 2 enthält einen kurzen Überblick über das Wenige, was über

Suetons Leben und Werke bekannt ist; § 3 die Quellen Suetons für die

Vita des Äugustus. In § 4 giebt Verf. eine kurze Darstellung der hand-

schriftlichen Überlieferung und eiuige kritische Bemerkungen zu einzelnen

Stellen des Textes. Hierzu hat er die zwei Codices der Universitätsbiblio-

thek zu Cambridge aus dem 12. und 15. Jahrhundert verglichen, doch

ohne wesentliches Ergebnis. Von den hier behandelten Stellen möchte

ich erwähnen c. 17, p. 38, 1, wo S. mit Recht Cn. statt T. Domitius

schreibt, und c. 94, p. 164,13, wo er gleichfalls mit Recht hat in ciussinum

signum rei publicae, während Roth schreibt: in eius sinum remptMicam;

doch ist bei jener Lesart jedenfalls das folgende Relativum quod not-
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wendig für quam , wie S. und Roth schreiben. In c. 98, p. 191, 11

hat Roth unzweifelhaft mit Recht eine Lücke angenommen, die ich aber

lieber mit Oudendorp durch smüium als durch das von S. vorgescblagenc,

aber nicht in den Text aufgenommene omnitm ausfüllen mochte. Auch

später im Kommentar hat S. noch einige Stellen kritisch behandelt, in

denen er meistens, auch wo er von Roth abweicht, das Richtige getroffen

hat (z. B. c. 41, p. 90, 1 circovc für circave, c. 44, p. 98, u nudiebn

seetts omnes für omne, c. 87, p. 155, 5 pro jndlo )mlleinceum u. a ).

Auf die Einleitung folgt eine chronologische Tafel der wichtigsten

Ereignisse vom Jahre 63 vor bis 14 nach Chr.
,

in der beim Jahre 44,

p. XXXIX wohl aus Versehen der 14. März als Todestag Cäsars an-

gegeben ist.

Hinter dem Suetonischen Text folgen dann drei Appendices, ent-

haltend 1) einen Abdruck des monumentum Ancyranum, lateinisch und

griechisch, sowie einiger Inschriften, die sich auf einzelne Ereignisse aus

dem Leben des Kaisers beziehen; 2) eine Aufzählung der Mörder Cäsars

mit Angabe ihres Ausganges, so weit er bekannt ist; 3) einen Stamm-

baum der ganzen Familie und Verwandtschaft des Augustus. Den Schlufs

bilden zwei Indices über die Eigennamen und über die Anmerkungen.

Den Hauptteil des Buches bildet natürlich der Text mit dem dar-

unter stehenden fortlaufenden Kommentar. Jener stimmt im ganzen über-

ein mit Roth (in der Vorrede, p. X, giebt S. eine Aufzählung der wich-

tigsten älteren Angaben); zur bequemeren Übersichtlichkeit sollen die an

den Seiten beigefügten Inhaltsangaben dienen, die allerdings ihrem Zwecke

besser entsprächen, wenn sie weniger im Texte versteckt gedruckt wären.

Bei dem Kommentar wird der Gebrauch dadurch oft erschwert, dals

die Noten zu dem auf der vorhergehenden Seite stehenden Texte gehören,

ohne dafs darauf hingewiesen wäre. Der Inhalt des Kommentars verdient

wegen seiner Reichhaltigkeit entschiedenes Lob und beweist eine ein-

gehende Bekanntschaft des Verfc. mit den Originalquellen wie auch mit

den einschlägigen Untersuchungen der neueren Forscher; er ist besonders

für den Lernenden, der sich über alle berührten geschichtlichen, geogra-

phischen, antiquarischen und sonstigen Verhältnisse unterrichten will,

durchaus brauchbar und wertvoll. Doch sei es mir gestattet, zu den auf

die Sprache bezüglichen Angaben und Erklärungen noch einige Bemer-

kungen zu machen. Jene sind im ganzen ziemlich knapp, ja dürftig,

wenn sie auch durch die kurzen allgemeinen Bemerkungen über Suetons
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Sprachgebrauch in der Vorrede (p. VIII, sq.) ein wenig ergänzt werden.

Bei den Erklärungen und Übersetzungen ist die Auswahl oft fiberraschend,

so dafs man kaum sieht, auf welche Art von Benutzern sie berechnet

sind. Während es genug Stellen giebt, wo man gern eine Erklärung

gefunden hätte, sind solche Übersetzungen gegeben, wie p. 32 ei quidem

per aestatem = and that too though it was summer, modo pace facta —
when peace had but reeently been made; p. 43 aqntd Adium = in the

neighbourhood of Actium; p. 49 quoqtto modo = in any and every

way, u. a. m. Dafs bei den Erklärungen auch öfters die systematische

Ordnung vermifst wird, möge ein Beispiel zeigen. Die Konjunktion quasi

mit folgendem Konjunktiv oder Participialkonstrnktion findet sich Aug. c. 6,

11, 12, 14, 16, 19 u. s. w. Im Kommentar steht zu c. 6 nichts; zu

c. 11 (p. 24) ist bemerkt: quasi ... indidisset = on the Charge of having

introduced poison iuto his wound. For quasi cp. cc. 6, 14. Zu c. 12

(p. 25) quasi... iadassent. For quasi see note on c. 10 (so statte. 11);

zu c. 14 (p. 29) quasi see c. 10 (st. 11); zu 16 (p. 34) quasi. See on

c. 11; zu c. 19 (p. 46) quasi = who pretended that; see on c. 6. Da-

zu wird im Index II s. v. quasi verwiesen auf p. 25, 34, 46. Statt dieser

verworrenen Angaben hätte an der eisten Stelle zu c. 6 (p. 11) bei den

Worten conccpta opinione . .
.
quasi . . . metus obiciaiur gleich gezeigt wer-

den sollen, wie Sueton diese Konjunktion sowohl nach den Verba dicendi,

sentiendi und ähnlichen Phrasen gebraucht an Stelle des Acc. c. i. , wie

auch nach den Verben des Beschuldigens und sonst im Sinne des kausalen

iquod, mit dem Nebenbegriff des Nichtwirklichen, des Gedachten oder Be-

haupteten, was aus den zu c. 10 und c. 19 gegebenen Übersetzungen

nicht hervorgeht

Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich, der Druck sauber und

korrekt An kleineren Versehen sind mir noch aufgestofsen
:

p. 2, Z. 12

v. u. r. porriccre st porrigere; p. 21, Z. 29 v. o. 1. Farns was defeated

at tbo S. Teut. A. D 10, wofür p. 51 s. v. cladcs Variana richtig an-

gegeben ist A. D. 9.

Bergedorf. H. Dttpow.

65 66) J. Belsheim, Evangelium secundum Matthaeom ante

Hieronymum latine translatum e codice olim Claromontano nunc

Vaticano denuo edidit J. B. Christiania, J. Dybwad. IV u.

48 S. 8.
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J. Belsheim, Codex Vercellensis. QuatuorEvangeliaanteHieronyraum

latine translata ex reliquiis eodicis Vercellensis saeculo ut videtur

quarto scripti et ex editione Iriciana principe denuo edidit J. B.

Christianiae, Libraria Mallingiana, MDCCCLXXXXIV. VII u.

134 S. 8. ji 5. 60

Herr Belsheim hat sich durch eine ansehnliche Reihe von editiones

principes altlateinischer Versionen biblischer Bücher grofse Verdienste um

die vorhieronymianische Übersetzungslitteratur erworben, wie dies s. Z.

hier wiederholt anerkannt ist. Die beiden Schriften, die uns jetzt vor-

liegen, gehören ebenfalls der vorkirchlichen Übersetzungsperiode an, sind

jedoch früher bereits abgedruckt worden
,

der codex Vercellensis sogar

schon dreimal. Gleichwohl kann man das Unternehmen dankbar begrüfsen,

weil die betreffenden Ausgaben äufserst selten geworden sind. Die

Matthäus- Version ist dieselbe, die Angelo Mai im 3. Bande der „Scrip-

tores veteres“ veröffentlicht hat. Die dem vierten oder fünften Jahrhundert

angehörige Handschrift enthält alle vier Evangelien, doch trägt nur das

hier gebotene den archaistischen Charakter; die drei anderen nähern sich

der Redaktion des Hieronymus und sind deshalb fortgelassen. Der Heraus-

geber macht auf Eigentümlichkeiten der Orthographie, Formenbildung und

Strukturen mit nacbgesetzten Ausrufungszeichen aufmerksam, wobei indes

manchmal auch ziemlich bekannte Erscheinungen mit dem Merkzeichen ver-

sehen werden. Die Abkürzungen hätten wir am liebsten unaufgelöst ge-

nommen, da nur so allein der Abdruck das Original ersetzen kann ; in dieser

Beziehung hat uns das Verfahren Belsheims bei der Herausgabe des Palim-

psestus Vindobonensis (Christiania, Mailing, 1885) und bei der des Jacobus-

briefes aus dem Cod. fT Corbeiensis (ebenda 1883) besser gefallen, da er

die Vorlagen buchslabenmäfsig kopierte. Wir würden bei gleicher Methode

kritische Noten weniger vermifst haben als jetzt. Die beigegebenen Inter-

jektionen halten beim Lesen leicht auf und können sogar richtigeres

Lesen stören. So schreibt Belsheim Matth. 20, 17: ascendens iesus

hierosolytnis (!) adsumpsU XII discipulos und bindert damit die richtige

Verbindung der Ortsadverbs mit adsumpsU. Was 6, 28 an de vestimcnto (!)

sollicüi estis einen Ausruf bewirkt, ist Ref. nicht klar geworden, da

diese Fassung doch mit der Vulgata und dem Vercellensis übereinstimmt.

Über die sonstige Art der Ausführung können wir ohne Handschrift und

die edd. Prr. nicht urteilen. Doch zählt Matth 7, 15 (Vatic.) preudoprofäis

wohl zu den Druckfehlern, deren sich beiläufig bemerkt in der editio des cod.
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Vereell. bedeutend mehr zu finden scheinen; denn JPofetae (Matth. 7, 11),

Uroisset (8, 4), me 10, 13, r/uicumqun 10, 13 [st. non und quicwmqw],

doncc (10, 23 st. donec), civitabitus (11, 1 st. civitatibus) , credantes

Joh. 20, 11 und die vielen Vertauschungen von n und «, auch von e

und c, fallen sicher dem 19. und nicht dem 4. Jahrhundert zur Last; bei

der zweiten Schrift ist der Übelstand schlimmer, weil der Herausgeber

sich dort der Beigabe äufserer Zeichen enthalten hat. —
Noch eins ! Wenn Belsbeim im Vorwort zur ersten Schrift erwähnt,

dafs A. Mai in dem Ausdruck mdior homo est ab ove einen Hebraismus

vermutet habe, so hätte er darüber mehr bei Bönsch, Itala und Vulgata,

findeD können, der eine ganze ßeihe von Beispielen aufgebracht hat.

Alle, die sieb fSr spätere und volkstfimliche Latinität interessieren,

werden in diesen Übereetzungen , welche von der durch Hieronymus’ Re-

daktion begründeten Vulgata ganz erheblich abweichen, reiches Material

für ihre Studien finden.

67) Sammlung der griechischen Dialektinschriften von J. Bau-

nack u. s. w. Herausgegebrn von H. ColUtz 2. Bd., 5. Heft,

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1896. S. 447—642. 8.

Dieses Heft, die Fortsetzung der beiden im Jabre 1892 erschienenen

und von dem Unterzeichneten im Jabrgang 1893, S. 120 angezeigten

Hefte*), enthält Nr. 2088—2342 der delphischen Inschriften, fast aus-

schliefslich Freilassungsurkunden, manche, wie z. B. 2101 auch andere

Weihungen enthaltend. Für den weitaus gröfsten Teil der in diesem

Hefte veröffentlichten Inschriften dienten dem Herausgeber, der auf

S. 474/75 den Plan der Anordnung derselben auf der bekannten Polygonal-

mauer angiebt und bekanntermafsen durch eigene Autopsie die Angaben

seiner Vorgänger kontrollieren und verbessern konnte, die Veröffentlichungen

von Haussoullier, Bulletin de corr. hell V (1881), S. 406 ff.), Couve et

Bourguet ebendort XVII (1893) 343 ff., Conze-Michaelis, Rapporto d’un

viaggio fatto nella Grecia, Annali 1861, Bd. XXXIII, 67 ff. und von E. Curtius

*) E« «ei mir gestattet, hier ein im Jahrgang 1895, 8. 246 begangenes Verschon

gatzumachen. Ich hatte an der eben angezogenen Stelle die beiden Hefte des 2. Bandes

(Hl u. IV), deren Erscheinen an der im Texte angegebenen Stelle angezeigt ist, über-

sehen and irrigerweise Bd. III 4, 2, Hälfte als das erste seit 1890 erschienene Heft

bezeichnet.

Digitized by Google



122 Neue PhilolotcUche Kuudschau Nr. 8.

in den Anecdota Delpbica (1843) als Grundlagen. Die den beiden früheren

ebenfalls von Bauuack herausgegebenen und auch den übrigen (vgl. Jahrg,

1886
,
217 f. ; 1888, 234 f., 408 f.; 1890, 168 f.; 1895, 246 f.) Heften

dieser Sammlung nachgerühmten Vorzüge zeichnen auch die beiden vor-

liegenden Hefte aus. Mit peinlicher Soigfalt und Akribie ist für richtige

Lesung der Inschrifttexte Sorge getragen und die Herausgabe im Drucke

überwacht. Nur mag vielleicht die Frage aufzuwerfen gestattet sein, ob

für die vorliegende Sammlung, die ja, wie der Titel sagt, dialektischen

Zwecken dient, die Aufnahme der sämtlichen delphischen Freilassungsur-

kunden, von denen doch gar viele nichts Charakteristisches hinsichtlich

des Dialektes bieten, notwendig war. Damit soll selbstverständlich dem

Verdienste des Herausgebers in keiner Weise nahe getreten werden, aber

die Berechtigung, glaub’ ich, zur Aufwerfung obiger Frage möchte sich

aus dem Zwecke des Unternehmens, das ja meines Erachtens nicht ein

„Corpus inscriptionum Delphicarum“ zu geben beabsichtigt, ergeben. Mehr

zum Belege dafür, dal's der Referent das Heft einer eingehenden Durch-

sicht unterzogen hat, als um eine erschöpfende Darstellung der sprach-

lichen Besonderheiten dieser Inschriften zu geben, sei es gestattet auf

einige Punkte hinzuweisen. An volkstümliches Sich-gehen-lassen des Aus-

drucks erinnert der gar nicht selten, z. B. 2181, 8; 2198-, 2213, 8 u. a.

vorkommende Konstruktionswechsel. In syntaktischer Hinsicht möchte be-

sonders hervorzuheben sein die Konstruktion von ei -f- xd mit dem Optativ

2171, 11; 2182, 14; die von ei mit dem blofeen Konjunktiv 2019, 11;

2159, 15; 2168, 12; 2216, 18; das Nebeneinander von lav re ... .

lav re (Z. 6) und ei dt xa (Z. 7), von iv oPg Uv (Z. 8, 11) und <5t

xa(Z. 10) auf Nr. 2252; das Fehlen des Participiums beim Genet. absol.

2116,2 ’ieQiiov Evxlto g, jsiviovog' und 2205 10/11
c

tilg

tlev&tQäv' (dagegen vollständig * tbg tlev&tQav lov aäv 2126, 17/18).

In morphologischer Hinsicht mag hervorgeboben werden die Namensform

®t|evo g 2156, 6, das Nebeneinandervorkommen von 0ed- und &ev-

tifiog 2198, 3 u. 18, die Genetivform JiovtX^og 2259, 12, die Formen

didlvteg 2156, 18, öidtlaa 2216, 20, der Satzsandhi in ly JtoviXlag

2171, 16, vgl. ly fj laiXoErreg 2156, 18 und das dort citierte lydida^dtto

1878, 17. In lexikalischer Hinsicht darf der bisher nicht belegte Monats-

name ‘ Eo7tl qi vog auf der auch sonst in sprachlicher Hinsicht interes-

santen Inschrift 2172 und n egtlyti in der Bedeutung „stipuliert“

2208, 10 erwähnt werden.
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Der dem Texte beigegebene sehr dankenswerte Anhang enthält

je eine tabellarische Übersicht der Freilassungsurkunden nach Standort

und Publikation einerseits und nach den Priesterschaften andererseits.

Innsbruck. Fr. Stolz.

68) Dictionnaire des antiquites grecques et romaines,

d’aprte les textes et les monuments, contenant l’explication des

termes qui se rapportent aux meeurs, aux institutions, ä la religion,

aux arts, aux Sciences, au costume. au mobilier, ä la guerre, ä

la mariue, aux mdtiers, aux monnaies, poids et mesures, etc., et

en gendral ä la vie publique et privee des anciens. Ouvrage orne

de 6000 figures d’apres l'antique, dessindes par P. Sellier, et

rddige par une societd d’ecrivains spdeiaux, d’archdologues et de

professeurs, sous la direction de MM. Ch. Dareinberg et Edm.

Sasrlio, avec le concours de M. Edm. Pottier. Paris, librairie

Hachette & Cie. 19.— 23. fase. (4. Bd.) 1171—1716 S., und

(5. Bd.)
t 1—248 S. 4. Jede Lieferung zu 160 S. ö fres.

Die neunzehnte Lieferung dieses Werkes erschien 1894, die beiden

folgenden 1895, eine weitere 1896 und die dreiundzwauzigste 1897. Das

umfangreiche Wörterbuch schreitet also mit einer gewissen Regelmäfsig-

keit, wenn auch in gemessener Zeitbewegung, weiter fort. Wenn die

Herausgeber noch glauben, mit vierzig Lieferungen im ganzen auskommen

zu können, so haben wir mit den letzten Fascikeln sogar schon ein gutes

Stück von der zweiten Hälfte des Ganzen bekommen, und man könnte

schon davon reden, dafs das Ende abzusehen wäre, obschon erst in einiger

Ferne. Die grofsartige Anlage des Nachschlagewerkes und die Zuweisung

einer gröfsereu Menge von zum Teil recht umfangreichen Artikeln an

eine mehr oder weniger beschränkte Zahl von Mitarbeitern gestattet frei-

lich kaum ein beschleunigteres Zeitmafs des Erscheinens, zumal auch die

Ausstattung dee Dictionnaires außergewöhnliche Umstände erfordert.

Bringen doch die einzelnen Lieferungen weit über hundert artistische Bei-

gaben; die zwanzigste enthält sogar nicht weniger als 267 Abbildungen.

Es mag sein, dafs bei einer Verteilung der Ausgabe über mehr als zwanzig

Jahre (gut gerechnet) hier und da eine gewisse Ungleichheit der Werkes

zwischen den Artikeln der ersten und letzten Lieferungen eintritt; indes

wird sich ein derartiger Mangel durch Nachträge ausgleichen lassen. Und

der Vorzug der Einheit in der Darstellung gewisser Gebiete, den das bis
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jetzt geübte Verfahren sichert, wiegt doch manchen Nachteil auf, den ein

beschleunigtes Verfahren bei gröfserer Zerstückelung zur Folge haben

müfste.

Die vorliegenden fünf Fascikel enthalten die einschlägigen Materien

unter den resp. Stichwörtern der Buchstaben F-G-H (Flamen bis Hoplo-

maehia). Von den gröfseren Artikeln seien hier u. a. besonders folgende

hervorgehoben : Foedus (Griech. von Ch. Läcrivain, Röm. von G. Humbert),

Foenus (Griech. Caillemer, Röm. F. Baudry), Funus (Griech. Leerivain,

Etrusk. P. Monceau, Röm. Ed. Cucq), Galea (S. Reinacb), Gemmae (E. Ba-

beion), Gens (Löcrivain), Geographia (Rainaud), Gladiator (G. Lafaye),

Gortyniorura leges (Caillemer), Haruspices (A. Boucher-Leclercq), Hercules

(Dürrbach) ein Artikel, der zu einem umfangreichen Buche ausgewachsen

ist Von hervorragenden Gelehrten ausgearbeitet und durch eine Fülle

der trefflichsten Abbildungen erläutert, gewähren die einzelnen Monogra-

phieen in ansprechender Form reiche Belehrung, zuverlässige Auskunft und

die mannigfachste Anregung. Für den Nachschlagedienst würde es übrigens

bequemer sein, wenn die Artikelnamen im Kolumnentitel vollständig aus-

geschrieben würden. — Der Preis des Lieferungswerkes kann im Ver-

hältnis zu dem Gebotenen als mäfsig bezeichnet werden.

69) Wolfgang Reichel, Über homerische Waffen. Abhand-

lungen des archäologisch-epigrapbischen Seminare der Universität

Wien. Heft XI. 151 S. mit 55 Abbildungen im Text Wien,

Alfred Hölder, 1894. * 3. —
Die Ergebnisse der Untersuchung Reichels sind kure folgende: Die

Bewaffnung der epischen Zeit bestand vor allem in dem grofsen, den

ganzen Mann deckenden Schilde, wie ihn die mykenischen Monumente

kennen gelehrt haben. Dieser reichte dem Träger von der Brust bis

unter die Kniee, wurde an einem Tragriemen (Telamon) um die linke

Schulter getragen und teils mittels dieses Riemens, teils an einem inneren

Spreizstabe (Kanon) regiert. Vermöge seiner besonderen Gestalt deckte er

den Träger nicht nur nach vorne, sondern auch an den Seiten, und gab

somit eine Art Panzer [einen Ersatz des Panzere, W.] ab; der Panzer

selbst als Rüstungsstück kommt erst in den jüngern Partieen Homers zum
Vorschein. Doch war ein direkter metallener Leibschutz bereits von

altereher vorhanden in der Mitre; auch der Zoster hatte teilweise diese

Funktion, sein Hauptzweck war jedoch, den Chiton für die Kampfesarbeit
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aufzuschürzen. Aufser dem Panzer fehlten der heroischen Bewaffnung

auch noch die ehernen Beinschienen, die ebenfalls eine spätere Erfindung

sind. Statt ihrer trugen die Kämpfer Gamaschen aus Leder oder Zeug,

deren Gebrauch durch den des grofsen Schildes bedingt und erklärt wird.

Als Kopfbedeckung war der sogen. Visierhelm noch unbekannt, und nur

eine den Oberkopf schützende Helmkappe in Anwendung, die wohl häufiger

aus Leder als aus Metall hergestellt war. Diese eigentümliche Kriegs-

rüstung, für welche sich die Anhaltspunkte und Belege teils sicher, teils

mit gröfserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit aus dem Epos selbst noch

gewinnen lassen, wurde erst frühestens gegen das Ende des 8. Jahrhunderts

durch die Hoplitenrüstung der Jonier abgelöst.

Ich zweifle nicht, dafs jeder Leser sich anfangs zum Widerspruch

gegen manche dieser Behauptungen versucht fühlen wird, aber eben so wenig,

dafs dieselben bei gründlicher Prüfung gröfstenteils sich als stichhaltig

bewähren werden. Jedenfalls mufs jeder Homerleser dem Verfasser dank-

bar dafür seio, dafs er eine Frage, in welche durch Hineintragen späterer

Verhältnisse in die heroische Zeit so viel Unklarheit und Verwirrung

hineingekommen ist, an der Hand der allein dafür in Betracht kommen-

den Monumente einer so einschneidenden Untersuchung unterzogen hat.

Calw. P. Welzstoker.

70) Karl Sittl, Die Anschauungsmethode in der Altertums-

wissenschaft. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1896. 43 S. 8.

Ji -.60.

Nachdem die Frage des Anschauungsunterrichts im Gymnasium nach

vielen Verhandlungen bejahend entschieden ist, darf der vorliegende Ver-

such Sittls als zeitgemäfs begrübt werden, eine Übersicht über die Art

der Anwendung dieser Methode und die jetzt zu Gebote stehenden und

noch fehlenden Hilfsmittel für dieselbe zu geben. Wer sich mit dem

Gegenstand eingehender beschäftigt hat, wird kaum etwas Neues in dem

Büchlein finden, aber die Thatsache der Zusammenstellung an sich und

dann die übersichtliche Art der Behandlung macht es jedem zu einem wert-

vollen Hilfsmittel
;
auch ist doch manches darin berührt, was man vielleicht

aufseracht lassen zu können meinte und was näher betrachtet doch auch

hergehört. Am meisten vermifst man eine bestimmte Scheidung zwischen

den Bedürfnissen des Gymnasiums und der Hochschule. Das wird nicht

mehr nötig sein, wenn das erreicht ist, was Brunn auf der Münchener
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Philologenversammlung als den richtigen Weg bezeichnet hat, die An-

schauung in den Gymnasialunterricht zu leiten, dafs nämlich von jedem

auf das Gymnasiallehramt Studierenden ein gewisses Mafs von archäologi-

schen Kenntnissen verlangt wird. Dann wird auch die von Sittl S. 7

ausgesprochene Klage verstummen, dafs es bis jetzt kaum Kegel sei, dafs

die Studenten in Sammlungen geführt oder ihnen in Vorlesungen oder

Übungen Bilder vorgelegt werden. Dann werden auch die archäologischen

Ferienkurse, die doch immer nur einem verschwindenden Bruchteil zu-

gute kommen, überflüssig werden. Denn wer auf der Hochschule den

Wert der archäologischen Studien für eine anschaulichere Vorstellung vom

antiken Lehen kennen gelernt hat, wird sich in diesem Gebiet durch

Privatstudien und Ferienreisen selber weiter bilden.

Hinsichtlich der Wertschätzung der schon vorhandenen Hilfsmittel im

einzelnen werden die Ansichten immer etwas anseinandergehen. Richtig ist

daher die von Sittl zum Schlufs ausgesprochene Forderung, dafs für dio

Formen, die man schaut, etwas der Grammatik Entsprechendes zu schaffen

sein werde. Eine Formenlehre der klassischen Altertumskunde ist in der

That ebenso dringend zu fordern, wie eine solche der deutschen Altertums-

kunde bis jetzt immer noch ein frommer Wunsch ist. Im übrigen sei

das schlichte Büchlein allen, die es angeht, und das sind wir eigentlich

alle, angelegentlich empfohlen.

Calw. Pani Weizs&oker.

7 1) F. Eeber & A. Bayersdorfer, Klassischer Skulpturen-

Schatz, Heft 1 und 2, Okt. und Nov. 189G. Verlagsanstalt von

F. Bruckmann, A.-G. in München. ä Jt — . 50

Dem Klassischen Bilderschatz der genannten Herausgeber reiht sich

nunmehr seit Oktober ein klassischer Sknlpturenschatz an. Er beschränkt

sich nicht auf das Altertum, sondern soll die ganze Kunstgeschichte um-

fassen. So viel sich aus zwei Lieferungen zu je sechs Bildern urteilen

läfst, verspricht" das Unternehmen ein würdiges Seitenstück zu dem ersten

zu werden. Die technische Ausführung ist sehr zu loben. Über die be-

absichtigte Ausdehnung des Werks erfährt man aus dem Prospekte nichts.

Jeder Umschlag bringt auf der Rückseite einen kurzen Text zu jedem der

darin enthaltenen Bilder. Es ist zu wünschen, dafs dieser Text den Käu-

fern später in einem Textheft oder -band in einer der bis jetzt willkür-

lichen, später voraussichtlich kunsthistorischen Gruppierung der Bilder
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sich anschliefsenden Reihenfolge der Artikel gratis nachgeliefert werde.

Das Gröfsenverhältnis der Bildwerke ist teils im Text angegeben, teils

darch einen am Fufs angebrachten Mafsstab. Bei I, 1 n. 2 und II, 9

fehlt jede Gröfsenangabe, bei I, 4 u. 5 und II, 8 u. 11 wäre sie genauer

zu wönschen. So freudige Erwartungen die dargebotenen Bildwerke er-

regen, so wenig erfreulich ist das Titelbild, das zwar ein hervorragendes

Können seines Schöpfers verrät, aber zugleich der Pflege des Häfslichen

in einigen Einzelheiten in erschreckendem Mafse huldigt. Der Kopf, auf

den Prometheus sein linkes Knie stützt, ist von abschreckender Häfslich-

keit, der Führer des Pferdes ist zu seinem Tiere viel zu grofs, und die

hinter Prometheus stehende Athene eine so verblühte, megärenhafte alte

Jungfer mit so dicken Händen, dafs sie eines Gorgoneions nicht bedarf,

uro jeden Annäherungsversuch abzuwehren. Sehr schön ist die Gebirgs-

landschaft, und namentlich der nur in einer für einen Thonbildner höchst

unnatürlichen und gequälten Stellung gezeichnete Prometheus. Doch da

ich nicht den Umschlag, sondern den Inhalt zu beurteilen habe, so ent-

halte ich mich weiterer Bemerkungen über jenen , und begnüge mich da-

mit, den Inhalt allen Freunden der schönen Bildkunst aufs wärmste zu

empfehlen.

Calw. P. Weizsäcker.

72) H. Steuding, Denkmäler antiker Kunst. Für das Gym-

nasium ansgowählt und in geschichtlicher Folge erläutert. 66 Bilder-

tafeln und 22 S. Text. 4°. Leipzig, E. A. Seemann, 1896.

M 2.

Das heutige Gymnasium kann sich nicht der Aufgabe entziehen, sei-

nen Schülern einige Anschauung von der alten Kunst zu geben, um ihnen

das wahre Verständnis des antiken Lebens zu erschliefsen und zugleich

ihren Schönheitssinn zu pflegen und ihren Geschmack zu veredeln. Das

ist allgemein anerkannt, mag auch die Praxis, wie dies geschieht, im

einzelnen verschieden sein und hier ein besonderer Unterricht in der

Kunstgeschichte für nötig gehalten, dort bei der Lektüre der Klassiker

oder im Geschichtsunterrichte die sich darbietende Gelegenheit zur Ein-

führung in die Kunst des Altertums benutzt werden.

Bei der Wichtigkeit dieser Disziplin ist jedes neue brauchbare Hilfs-

mittel mit Freuden zu begrüfsen. Brauchbar ist es aber dann vornehm-

lich, wenn es neben der geschickten Auswahl des Besten und am meisten
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Charakteristischen, sowie der guten Ausstattung den Vorzug billigen Preises

hat Solche Vorzüge finden wir in Steudings Denkmälern vereinigt. Die

Auswahl der typischen Bilder ist mit Sorgfalt und Umsicht, die den er-

fahrenen und mit den Bedürfnissen des Unterrichtes bekannten Lehrer ver-

raten, vorgenommen worden. Die Ausstattung ist des Seemannschen Ver-

lags würdig, und der billige Preis von zwei Mark macht es recht vielen

Schülern möglich, sich das Buch anzuschafien. Nur dadurch aber, dafs

möglichst viele Schüler einer Klasse gleichzeitig die vom Lehrer erklärten

Bilder vor sich haben und das, was besprochen wird, genau sehen können,

wird die Unterweisung in der Kunstgeschichte wahrhaft erfolgreich.

Der an die einzelnen Bilder angeknüpfte, aber räumlich von den Ta-

feln getrennte Teit bildet eine besonders willkommene Beigabe. Als ein

kleiner Abrifs der Kunstgeschichte soll er den Schülern ermöglichen, alles

Wichtige und Hauptsächliche sich einzuprägen, ohne doch der eingehen-

den Darstellung des Lehrers vorzugreifen. Nach einer Übersicht über die

Entwicklung der bildenden Künste bei den Griechen und Römern und

über die Kunst der vorgeschichtlichen Zeit folgt als Hauptteil die bil-

dende Kunst der geschichtlichen Zeit (Baukunst, Bildnerei u. z. der ar-

chaische Stil, der hohe Stil, der schöne Stil, der leidenschaftlich-reizende

Stil, das Nachleben der griechischen Plastik in Rom, Stein- und Stempel-

schneidekunst, Malerei); daran schliefsen sich zwei Anhänge und ein al-

phabetisches Register.

Man kann nur wünschen, dafs viele Kollegen sich entschliefsen mögen,

dies brauchbare Werkchen ihren Schülern zur Anschaffung zu empfehlen

und beim Unterrichte in der Kunstgeschichte zugrunde zu legen.

Bremen. E. Baohof.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes ln Gotha.

Lateinisches Übungsbuch
im Anschlafs an

Cä^arts Gallischen Krieg-

.

Von

Dr. Friedrich Paetzolt,
Direktor des KÖnlgl. Gymmuüums zu Brieg.

I. Teil: Für dis Untertertia des Gymnasium» und die entsprechende Stufe des Real*

gymnesium». Buch I, Ksp. 1—29; Buch II— IV. Zweite Auflage.
Preis: Jk 1.

II. Teil: Für die Obertertia des Gymnasiums und die entsprechende Stufe dea Real-

gymnasium». Buch I, Kap. 30— 54; Buch V—YIL
Preis: Jk 1.25.

“ Für^I#
-
Re4»ktioB verantwortlloh DrT EJ Lsdwlg in Inen.

Druck und Verleg von Frledr b Andre«« Perthes in Qetb«.
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Inhalt: 73) A. Hauvette, De l’&nthenticitl des epigrammea de Simonide. (Th. Preger)

p. 129. — 74) A. Weidner, Tacitus’ Historische Schriften (Ed. Wolff) p. 132. —
• 76) P. G i 1 e s . Vergleichende Grammatik der klassischen Sprachen; deutsche Aus-
gabe von Joh. Hertel (Fr. Stolz) p. 136. — 76) Sajeva <T Aiuico, Süll’ assedio

* di Akragas (H. Swoboda) p. 140. — 77) Th. Keppel, Die Weinbereitung im Alter-

tum und in der Neuzeit (E. Rosenberg) p. 141. — 78) 0. v. Sarwey und Fr.
Hettner, Der obergermanisch-raetische Limes des Römerreiches (E. Dünzelraann)

p. 142. — 79) A. Lange, Übungsbuch zum Übersetzen aus dem Deutschen ins

lateinische für Prima (0. Wackermann) p. 143.

7 3) A. Hauvette, De l’authenticite des epigrammes de Si-

monide. (Bibliothfeque de la faculte des lettres de Paris.)

Paris, Felix Alcan, 1896. 160 S. gr. 8°.

Die vorliegende Schrift verdankt ihre Entstellung den philologischen

Conferences, welche an der FacultA des lettres in Paris stattfinden. Dies

mufs ein wohlwollender Beurteiler berücksichtigen, wenn ihm der Verf.

manches schon längst Bekannte und einiges Neue zu breit und ausführ-

lich darzulegen scheint. In der Einleitung S. 1—38 wird die Glaub-

würdigkeit jedes Autors, der Simonideische Epigramme überliefert, ge-

prüft, hierauf folgt die Behandlung der einzelnen Gedichte, zunächst von

20 Nummern „que des temoignages dignes de foi nous font considärer

comme authentiques“, dann von weiteren 70 „dont l'attribution ä Simo-

nide ne repose pas sur des temoignages suffisamment autorisAs“; von letz-

teren werden 21 für echt erklärt. In vielen Fällen hat H. meines Er-

achtens das Richtige getroffen, wenngleich ich mit der Art und Weise,

wie er seine Aufgabe angegriffen hat, mich nicht einverstanden erklären

kann und auch im einzelnen vielfach abweichender Ansicht bin. Wer

heutzutage über die Echtheit der Simonideischen Epigramme schreibt,

mufs zuerst zu der Frage Stellung nehmen, wann die erste Sammlung
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entstand. Der Verf. streift diese Frage nur (S. 15) und erklärt es nicht

für ausgeschlossen, dafs eine Sammlung der Epigramme kurz nach dem

Tode des Dichters in Griechenland verbreitet war. H. wäre vielleicht

näher darauf eingegangen, wenn er Kaibels Ausführungen in den Göttinger

Gel. Anz. vom 1. Febr. 1892 und Reitzensteius Buch „Epigramm und

Skolion“ gekannt hätte. Die Sache liegt so: entweder nehmen wir an,

dafs die Epigramme erst im 4. Jahrhundert gesammelt wurden; dann

mufs man aber auch die Konsequenz ziehen, die meines Wissens nur Wi-

lamowitz gezogen hat, dafs wir von keinem Stück — abgesehen von dem

durch Herodot bezeugten Megistiasepigramm und dem Weihgedicht n.

147 Bgk, das den Namen des Dichters enthält — die Echtheit behaupten

können; oder es entstand die Sammlung sei es zu Lebzeiten, sei es kurz

nach dem Tode des Dichters, jedenfalls zu einer Zeit, wo man wissen

konnte, was authentisch war; auf dieser Ansicht beharre ich auch jetzt

noch *). Dafs später viel Falsches eingeschmuggelt wurde, habe ich nie

geleugnet und ist doch keine unmögliche Annahme. Um nun echtes Gut

von unechtem zu unterscheiden, nützt es wenig, die Autoren, die uns die

Epigramme überliefern, vorzunehmen und auf ihre Glaubwürdigkeit zu

prüfen. Hauvette timt dies ausführlich, von Herodot anfangend bis hinab

zum Scholiasten des Aristides. Mit wenigen Ausnahmen haben ja diese

Autoren doch aus der interpolierten Sammlung geschöpft, so dafs wir auf

diesem Wege nicht weiter kommen. Ein Zeugnis des Aristophanes von

Byzanz und des Hephaestion kann eben so falsch sein wie ein Lemma

der Anthologie, ln manchen Fällen nimmt Hauvette allerdings an, dafs

ein Autorzeugnis auf Lokaltradition beruht; ich glaube das selbst bei

Pausanias uicht. Völlig ausgeschlossen jedoch scheint mir diese Annahme

bei Plutarch, der ein eifriger Leser des Simonides war. Bei ihm beruht

die Nennung des Dichters jedenfalls auf der Sammlung. Vor Plutarch

hat kein Historiker bei Anführung eines Epigramms den Verfasser ge-

nannt. Denn Herodot citiert bei der Grabschrift des Megistias den Si-

monides nicht als Dichter, und ob Theopomp bei dem Anathem der ko-

rinthischen Frauen oder Hetären von ihm sprach, ist mehr als zweifelhaft.

Vielleicht galt es bei den Historikern doch für stillos, ein historisches

1) Dafs ich in meinen Inscr. Gr. metr. von einer Ausgabe sprach, war allerdings

übereilt wie so manches andere in dem Bach. Auf die Ausführungen K&ibels und

Reitzensteins naher einzugehen, ist hier nicht der Ort.
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Dokument mit Dichternamen anzufQhren und dadurch als poetisches Pro-

dukt zu bezeichnen. Um die unechten Stücke auszuscheiden, steht uns

vielmehr — abgesehen von den chronologischen Anhaltspunkten — ein

anderes Mittel zu Gebote, das von Hauvette zu wenig berücksichtigt wird,

ich meine die Analogie der inschriftlich erhaltenen Gedichte jener Zeit.

Für einen kleinen Teil der Simonidessammlung, die Epigramme, die weder

Weih- noch Grabgedichte sein wollen, fehlt allerdings diese Kontrolle, und

eine Entscheidung über ihre Echtheit ist deshalb schwer möglich. Aber

für die übrigen müssen wir dieselbe Norm aufstellen, die Kaibel für die

Inschriften aufgestellt hat und die durch neue Funde nur bestätigt worden

ist. Hauvette kennt sie wohl und spricht auch manche Gedichte deshalb

dem Simonides ab; aber er will anderseits doch auch für diesen Dichter

wieder Ausnahmen gelten lassen oder glaubt, dafs unsere Ansicht von der

Norm auf zu geringem Material beruhe. Das ist eine sehr gewagte An-

nahme, in der ihm wenige folgen werden. Wenn wir festen Grund unter

den Füfsen haben wollen, müssen wir auf der Norm der Inschriften be-

harren. Wir dürfen nicht (ich selbst war seiner Zeit inkonsequent) bei

einem Weihepigramm einen prosaischen Zusatz vermuten, der eine not-

wendige sachliche Angabe enthielt. Fehlt die Angabe in den Versen,

so ist das Gedicht entweder kein Epigramm, sondern gehört in die Elegieen

oder Skolien des Simonides, oder es ist unecht. Deshalb mufs 131 und

136 Bgk (= 6 u. 7 Hauv.) aus der Zahl der simonideischen Epigramme

gestrichen werden; bei 137 (= 8 H.) darf man nicht mit Wilamowitz

ein Kogivthoi 'Atpoodiiq dyav ergänzen, sondern mufs im zweiten Vers

ein Verbum activum im Sinne von üv^eaav einsetzen. Die erste Person

bezieht sich in Grabgedichten des 6. und 5. Jahrhunderts auf den Ver-

storbenen oder höchstens auf das Monument; der Dichter oder Errichter

des Denkmals kann nicht darunter verstanden sein. Also sind 103, 112

und 113 B. (= 30, 40, 41 Hauv.) zweifellos unecht. Dagegen können

die von Hauvette beanstandeten n. 118, n. 127 (= 46 und 62 H.) ganz

gut von Simonides herrühren. Auch 89 B (= 21 H.), die Grabschrift

der am Dirphys gefallenen Krieger, halte ich für echt.

Im einzelnen wäre noch manches zu bemerken, so über die unwahr-

scheinliche Interpretation von Herodot VH 228 f., über die Stilgesetze, die

Simonides in den Epigrammen angeblich beobachtet hat. Der Verf. hätte

wohl in manchem richtiger geurteilt, wenn ihm die neueste Litteratur

bekannt gewesen wäre. Aufser Kaibels und Reitzensteins Auslassungen
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blieben ihm z. B. auch der wichtige Aufsatz von Wilamowitz über das

Antigenesepigramm und der Br. Keils über die Eurymedongedichte un-

bekannt.

München. Th. Preger.

74) Tacitus’ Historische Schriften in Auswahl. Für den

Schulgebrauch herausgegeben von Andreas Weidner. I. Teil:

Text. Mit 6 Karten und 2G Abbildungen. Leipzig, G. Freytag,

1896. XXII U. 330 S. 8. Jt 1.20.

Der Herausgeber tritt im Vorwort recht entschieden und mit guten

Grüuden für vermehrte und vertiefte Lektüre des Tacitus in der Gym-

nasialprima ein. Um wahren Genufs und Gewinn davon zu haben, mufs

sich freilich der Schüler in den Schriftsteller gleichsam wie in eine neue

Welt erst einleben. Die Frage aber, was aus dem reichen Stoße für

die Schullektüre auszuwählen sei, werden wir von dem nationalen und dem

historischen Gesichtspunkte aus zu beantworten haben. — Die Kunde der

germanischen Vorzeit erweckt selbstverständlich das gröfste Interesse, uud

somit sind aufser der Germania als deren willkommene Ergänzung und

Illustration die entsprechenden Teile der Annalen und Historien zu lesen.

Daneben tritt das psychologische Problem des Kaisers Tiberius und seines

Neffen Germanicus (die subjektive Färbung der Berichte über Kaiser und

Senat entschuldigt W. mit Hindeutung auf Sybels Behandlung der neueren

deutschen Geschichte). Aus den Historien wählt W. die Abschnitte über

Galbas Untergang, die Erhebung Vespasians durch sein Heer, und zur

Charakteristik des juliseben Hauses nur noch einiges aus den Ann. über Seneca,

den Brand Roms und die Verurteilung des Thrasea und Helvidius Priscus.

Damit wäre dann der Anschlufs an den Agricola wieder erreicht; denn, wie

mit Agr. 1—3 und 39—42 (als Introduktion gleichsam, die uns in des Tac.

damalige Stimmung eintauche) die Tacituslektüre beginnen, so sollte sie mit

dessen Rest eigentlich abschliefsen. Im vorliegenden Bande bat W. allerdings

den Agr. unzerstückelt abdrucken lassen.

Man sieht: eine Chrestomathie ganz eigener Art, die historische

und nationale Rücksichten mit praktisch-pädagogischen zu vereinigen sucht.

Das Textbild, welches der sonst schön und korrekt gedruckte Baud bietet,

ist freilich etwas bunt und wird nicht jedes Schulmanns Geschmack ent-

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 9. 133

sprechen: Überschriften für Haupt- und Unterabteilungen, am inneren

Seitenrande Jahreszahlen, Daten und sonstige Notizen, am äufseren die

Paragraphenzahlen, Inhaltsangaben (von Kap. zu Kap.), und zur Erleich-

terung des Überblicks obendrein Sperrdruck für solche Sätze oder Satz-

teile (in der Germ. z. B. alle Völkernamen), deren Hervorhebung den

gleichen Zweck wie jene Hilfsmittel erfüllen soll. — Die Inhaltsangaben

haben übrigens nicht immer eine geeignete Form: G. 29 „Wiesbadner“, 45

„Litauer“; Ann. 1, 50 „Dämmerwald. Schermbeck bis Haltern“ (Silva

Caesia), 2, 20 „Schlacht bei Rehburg“ (für Lokalforscher?) a. E. „Der

Fechter von Ravenna“ (ein Wink für den Lehrer?) 1, 58, und ähnliche,

mitunter problematische Angaben.

Die Hauptabschnitte der Auswahl sind folgende: I. Agricola.

H. Kämpfe der Römer in Britannien (Ann. 12, 31—40; 14,

29—39). III. Germania, mit Überschriften der Hauptteile, z. B. 1— 5:

Art des Landes und Volkes; 6—27: Sitten und Gebräuche u. s. w.

IV. Römer und Germanen, und zwar episodische Erzählungen: Ann.

2, 44—46; 62—63; 88 (Arminius und Marbod); ferner 3, 40—7; 4,

72—74; 11, 16—21; 12, 27—31; 13, 53—57; endlich die Stücke von

gröfserem Umfange: „Der Freiheitskampf der Bataver unter Jul. Civilis“

(Hist. 4, 12—37; 54—79; 85—86; 5, 14—26). V. P. Cornelii Taciti

Ab excessu Divi Augusti Annales, mit nicht weniger als neun Unter-

abteilungen, die teilweise nochmals nach dem Inhalte gegliedert sind:

I. Der Thronwechsel (1, 1—15); 2. Militäraufstand in Illyricum (1,16—30)

u. s. f. Unter 5. „Germanicus’ Triumph und Tod“ hätte die Reise nach

Ägypten nicht fehlen sollen. Der Besuch asiatischer Küstenorte ist 2, 54

erwähnt; deshalb befremdet der nur durch eine Randnotiz vermittelte

Übergang zu 59 „At Germ. Aegypto remeans“. Weitaus der gröfste Teil

dieser Stücke ist natürlich den beiden ersten Büchern der Ann. entnommen.

VI. P. Taciti Historiae. 1. Galbas Ermordung durch Otho (1, 1—50);

2. Vespasians Sieg (3, 1—37). — Nun würde sich hier ganz zweck-

entsprechend noch derDialogus de oratoribus einfügen lassen, dieses

„vielleicht schönste Denkmal römischer Prosa“ (W.), das in so trefflicher

Weise die inneren Zustände und geistigen Strömungen der flavischen

Epoche vergegenwärtigt.. Allein das geht leider nicht an, denn „Tacitus

kann“, nach des Herausgebers Ansicht, „unmöglich der Verfasser sein“.

Zwar reicht die in der Einleitung S. XX augedeutete Begründung dieser

apodiktischen Behauptung m. E. nicht aus; sie wird aber bereits von
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R. Novak
,

der ob des neuen Bundesgenossen in dem alten Streite sehr

erfreut ist, in seinen Analecta Tacitea mit Genugthuung angeführt.

Dieser Punkt ist begreiflicherweise nicht der einzige, der in der

Einleitung Widerspruch hervorruft; sie ist aber gut und geistreich ge-

schrieben und versteht des Geschichtschreibers Charakter, seine Glaub-

haftigkeit und literarische Bedeutung in besonnener, unparteiischer Weise

zu würdigen. — Dem lateinischen Texte ist C. Halms vierte Ausgabe zu-

grunde gelegt worden, doch mit zahlreichen Änderungen, von denen ein

Teil von W. in den „N. Jahrbb. für Phil.“ 1894, Heft 12, S. 853 vor-

getragen und begründet worden ist. Die wichtigsten führt ein Verzeichnis

am Schlüsse an. Darunter sind verschiedene wieder zur Geltung ge-

brachte ältere Konjekturen, auch hat Weidner einzelne handschrift-

liche Lesarten mit Recht wieder hergesteilt; gröfser aber ist freilich

die Zahl der nicht überzeugenden Änderungen. Auf eine Kritik im

einzelnen, die ohnehin zu viel Raum beanspruchen würde, mufs ich

hier um so mehr verzichten, als W. selbst betont, „dafs der Herausgeber

einer Schulausgabe öfters anders verfahren müsse als der Verfasser einer

wissenschaftlichen Ausgabe

Als Anhang folgt die Korrespondenz des C. Plinius mit Trajan

wegen Behandlung der bithynischen Christen, sodann die Stammtafel des

julisch-claudischen Hauses. — Das Verzeichnis der Eigennamen

(56 S.) ist durch viele Abbildungen, meist Porträtköpfe, schön illustriert;

dazu gehört auch die „Familie des Tiberius“ nach der bekannten Pariser

Kamee reproduziert Eine niedliche Illustration zu Germ. 15, 1 multum
venaiibus . . . transigunt, bietet das Titelbild „Germanisches Gehöft“, wo

die Hausfrau, ihre nackten Spröfslinge auf dem Arm und an der Hand,

mit Interesse die „Strecke“ besichtigt, welche die vom Weidwerk heim-

kehrenden Männer hergerichtet haben. — Das Namenverzeichnis giebt

meistens gute Auskunft, eine arge Flüchtigkeit fällt auf unter („Herculis

columnae“), auch fehlen die Fundstellen nicht (zu Acratus gehört

noch 15, 45, 9). Sollte Vollständigkeit beabsichtigt sein, so wären

etwa nachzutragen : Apidius MeruUi, Ann. 4, 42, 17, Aricinum ncmus

H. 3, 36, 8; Avcmus lacus 15, 42, 8 u, ö.; Carrinas Sccundus 15,

49, 9; Cilix 2, 42, 22; Cleonicus 15, 45, 16; Cocceius Ncrva (Vorfahr

des Kaisers) 4, 58, 2; Commageni 2, 42, 22; Cornelius Dolabella 3,

47, 10; Cusus 2, 63, 25; Dittius Aponianus H. 3, 10, 2; Fortis For-

tuna 2, 41, 31; Hiberi (im Kaukasus) 4, 5, 13; Hormus H. 3, 12.18;
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28, 1; Ilostilia H. 3, 9, 3; 14, 8. Unter Julius fehlen: Jul. Calenus

H. 3, 35, 7; J. Firnis und J. Sacrovir 3, 40, 4; J. Marmtetus H. 3,

25, 12; unter Lentulus: L. Gaetulicus 4, 42, 16; Rositis Regulus H. 3,

37, 14; Sanctus Oknnius 4, 72, 6; Satumi aedes, Silndla 15, 44, 2;

Turpilianus H. 1,37, 18; Varius Ligur 4, 42, 16. — Druckfehler be-

gegnen nur selten: S. 55 (Silbentrennung); S. 67 Rand sehr. Ausdehnung;

S. 93 Xanten; Einl. S. XV, 1. Z. v. u. lies 98 (st. 99); im Verzeichnis

lies Buri, V. Messalla.

Ohne Zweifel läfst sich manches gegen W.s Auswahl geltend machen,

nameutlich gegen die Art, wie die Annalen, so zu sagen, zerstfickt dar-

geboten werden, und ich sollte meinen, dafs die beabsichtigte „nähere Ver-

bindung der Prosalektüre mit der Geschichte, um für bedeutsame Ab-

schnitte der Geschichte und hervorragende Persönlichkeiten einen durch

individuelle Züge belebten Hintergrund zu gewinnen“ (Lehrpl. S. 25), auf

weniger künstliche Weise zu erreichen sei. — Dafs zur Einführung der

I. in die Tacituslektüre der (N. B. gleich vollständig zu lesende) Agricola

für sehr geeignet gilt, lehrt die Praxis; als Mittelpunkt sollte die Ger-

mania dienen, etwa von Ann. I u. II, und Hist. IV u. V (Auswahl) ein-

gerahmt und in engster Beziehung dazu gehalten. Parallel damit wird

die Behandlung des „aus seiner hervorragenden Stellung zurflekgetretenen“

Cicero gehen (nicht nur Reden und Briefe), und zuletzt böte sich, durch

die Lektüre des Dialogus, eine schöne Gelegenheit, die „Beredsamkeit

der gerundeten Perioden“ mit der „Beredsamkeit der tief empfundenen

Gedanken“ rückblickend zu vergleichen.

Die schon oft behandelte und verschieden beurteilte Frage, ob Cicero

oder Tacitus der Vorrang in der Lektüre der Gymnasialprima gebühre,

entscheidet Weidner im Vorworte mit einiger Lebhaftigkeit, um nicht zu

sagen Parteilichkeit, zu ungunsten Ciceros. „Eine gute Übersetzung

ciceronischer Perioden ist dem Schüler kaum möglich . . .“, das könnte

auf ängstliche Gemüter fast den Eindruck machen, als habe man bis zum

Jahre der Weisheit 1892 in unbegreiflicher Verblendung gelebt und von

dem Primaner, namentlich inbezug auf Beherrschung der Muttersprache,

viel zu viel verlangt. Aber bange machen gilt nicht! und auf solche

Kraftproben darf nicht verzichtet werden, so lange das humanistische

Gymnasium künftige „führende Geister“ zur Universität entläfst. Die

Erfahrungen, welche in dieser Hinsicht an den Gymnasien, und mehr noch

an Realgymnasien, täglich gemacht werden, laden nicht gerade dazu ein,

Digitized by Gpogle



136 Nene Philologische Rundschau Nr. 9.

den Ballast der höheren Schulen an ungeeigneten Schülern durch fort-

währende, den Wünschen des Publikums entgegenkommende „Erleich-

terungen“ zu vermehren.

Frankfurt a. M. Eduard Wolff.

75) P. Giles, Vergleichende Grammatik der klassischen

Sprachen. Autorisierte deutsche Ausgabe, besorgt von Joh.

Hertel. Leipzig, 0. R. Reisland, 1896. XVII u. 493 S. 8.

& ist nicht zu leugnen, dafs ein Buch von der vorliegenden Art,

welches, wie es in dem Vorworte des Verfassers zur englischen Ausgabe

beifst. Studierenden der klassischen Sprachen dienen will, „die, ohne die

Sprachwissenschaft zu ihrem Spezialstudium zu machen, einige Bekannt-

schaft mit ihren Prinzipien und der Anwendung derselben auf das Latei-

nische und Griechische zu erwerben wünschen“, einem herrschenden Be-

dürfnis entgegen kommt. Daher ist der Gedanke der Verlagsbuchhandlung,

eine Übersetzung der englischen Originalausgabe erscheinen zu lassen, mit

Dank zu begrüfseu, und wenn auch der Unterzeichnete über das Verhältnis

der Übersetzung zum Original nichts sagen kann, da ihm letzteres nicht

zur Verfügung steht, so ersieht man doch aus der Wahl der Beispiele,

die natürlich aus dem Bereich der deutschen Sprache genommen werden

mufsten, die Umsicht und sichere Kenntnis des Übersetzers. Es läge nahe,

die vorliegende vergleichende Grammatik der klassischen Sprachen mit der

in dieser Zeitschrift im Jahrg. 1890, S. 172— 174 besprochenen italieni-

schen Übersetzung von V. Henrys „Pröcis de grammaire comparee du

gree et du latin“ zu vergleichen, wozu insbesondere die vielfach abweichende

Anordnung des Stoffes und die gröfsere Ausdehnung (denn von Giles ist

auch die Syntax berücksichtigt) des englischen Buches einladen würde.

Indes dürfto es zweckentsprechender sein, den Leser zunächst mit Ein-

richtung und Inhalt unseres Buches bekannt zu machen. Es zerfällt in

drei Teile: I. Allgemeine Prinzipien (S. 1—79). II. Die Laute und ihre

Verbindungen (S. 80— 176). III. Das Wort und seine Verbindungen

(S. 177—393). In mehreren Anhängen werden die Alphabete der klas-

sischen Sprachen (S. 397—403), die griechischen (S. 404—446) und die

italischen Dialekte (S. 497—457) behandelt, die durch einzelne Proben

illustriert werden. Ausführliche Indices (griechischer, lateinischer, ger-

manischer und ein Sachregister) erhöhen die Brauchbarkeit des Buches.

Im besonderen beschäftigt sich der erste Teil mit der Erörterung folgen-
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der Materien: Philologie und Sprachwissenschaft. Was ist eine indoger-

manische Sprache? (Dabei wird auch der terminns technicus „indogerma-

nisch “ besprochen und die Einteilung der indogermanischen Sprachen nach

den bekannten Gruppen gegeben.) Es gelangen dann weiter zu ausführ-

licher Besprechung die Prinzipien der neueren Sprachwissenschaft, wobei

anch ein Abrifs der Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft

gegeben wird und insbesondere die beiden Faktoren der Analogie und

Sprachmischung die gebührende Würdigung erfahren ‘). Der nächste Teil

bringt einen gedrängten Abrifs der Phonetik, in dem sich der Übersetzer

mit Becht an Sievers „Grundzügo“ angeschlossen hat. Es folgt noch

ein Kapitel über den Accent, in welchem nur eine allgemeine Charak-

teristik der beiden Hauptarten, des expiratorischen und musikalischen, gegeben

ist, und endlich eine recht zweckmäßige Übersicht über die Unterschiede

des Deutschen von den klassischen Sprachen (Veränderungen im Konsonan-

tismus und Sonantismus). Ira zweiten Teile werden behandelt die indo-

germanischen Laute, das attisch-griechische Alphabet und seine Aussprache,

das lateinische Alphabet und seine Aussprache, die Geschichte der ur-

sprünglichen indogermanischen Laute im Griechischen und Lateinischen.

Es folgt dann eine Darstellung der hauptsächlichsten Konsonantenverbin-

dungen, die S. 140 ff. auch in einer tabellarischen Übersicht zur Darstellung

gelangen, ferner die sonstigen Erscheinungen des kombinatorischen Laut-

wandels, Satzphonetik, indog. Accent, Ablaut (mit einem Anhang über

ßartbolomae und Streitberg), griechischer und lateinischer Accent in hi-

storischer Zeit. Im dritten und letzten Teile werden folgende einzelne

Gegenstände behandelt: Allgemeine Prinzipien der Wortbildung. Mor-

phologie des Nomens. Einfache und zusammengesetzte Nomina. Einteilung

der Nomina (Wurzelnomina und Nomina mit formativen Suffixen). Genus,

Numerus, Nominalkasus. Kasussuffixe. Pronominale Deklination. Ge-

brauch der Kasus. Absolute Kasus. Kasusfragmente (Adverbia, Prä-

positionen und Konjunktionen). Stammbildung des Nomens. Zahlwörter.

Morphologie des Verbums. Syntax des Verbums.

Diese summarische Übersicht eröffnet den Lesern einen Einblick in

die zweckmäfsige Anordnung des sorgfältig ausgewählten und im ganzen

gewifs richtig begrenzten Stoffes. Auch die Darstellung verdient nament-

1) S. 35, Z. 6 f. findet sich in dem bekannten Voltaireschen Ausspruch das Ver-

sehen: „in der die Vokale wenig und die Konsonanten fast nichts zu bedeuten hätten“.

Es mufa natürlich umgekehrt lauten.

Digitized by Google



138 Nene Philologische Rundschau Nr. 9.

lieh wegen ihrer Klarheit und Knappheit alles Lob; und so mufs man

das Buch in seiner Gesamtheit als eine sehr dankenswerte und erfreuliche

Erscheinung bezeichnen, die in vollem Mafse geeignet ist, den im Vor-

worte ausgesprochenen Zweck zu erfüllen. Um aber den Anschein zu ver-

meiden, als hätte ich nicht genauen Einblick in das Buch genommen, sei

es gestattet, eine Reihe von Punkten (ohne Absicht auf Erschöpfung des

Materials) herauszugreifen, die mir nicht richtig gefafst zu sein scheinen.

Wenn es S. 14 vom Etruskischen beifst: „Jetzt herrscht das Bestreben

vor, es dem Idg. zuzuweisen“, so gilt dieser Ausspruch doch eigentlich vor-

nehmlich nur von dem Etruskologen italienischer Zunge, insbesondere Lattes,

nachdem Deecke uns durch einen zu frühen Tod entrissen ist. Betreffs der

über die Stellung des Armenischen im Kreise der idg. Sprachen S. 18

Bemerkten mufs doch ganz entschieden betont werden, dafs die in der

Fufsnote 1 angedeutete Möglichkeit zweifellos die einzig richtige Erklärung

des Sachverhaltes an die Band giebt. Es genügt, auf die bekannte Stelle

aus Herodotos VII, 73 zu verweisen, wo die Armenier ausdrücklich als

„0f>vyü)v &ro<scot“ bezeichnet werden, demnach also Angehörige des thra-

kischen Volksstammes waren, za dem die Phryger sicher zu rechnen sind.

Nach § 63 (p. 54) soll ovis den lateinischen Lautgesetzen wider-

sprechen, was allerdings nicht näher begründet wird und meines Erachtens

auch nicht begründet werden kann. § 68 (S. 59) sollte auch die zweite

Reihe der Velarlaute, die der Labiovelaren oder Velaren mit Labialisierung

erwähnt werden, da ja im § 139 (S. 99 f.) die Sache ausdrücklich berührt

und auch einige Litteratur über den Gegenstand angeführt wird. Wenn

S. 106 4 bemerkt ist, dafs sich das Beste über die Frage des intervokali-

schen s (S. 121 im § 172 Anf. steht meines Erachtens kaum richtig

„ intervocales “) im Lateinischen finde bei R. S. Conway Verners „Law in

Italy“, so mufs ich diesem Ausspruche trotz aller Hochachtung, die ich

vor dem letztgenannten Gelehrten hege, ganz entschieden widersprechen

und kann ihn nur insoweit gelten lassen, als er sich auf die Sammlung

des Materials bezieht (s. auch Lindsay, The Latin Language, S. 306).

In § 175 (S. 122), ebenso auch in § 122 (S. 88) und § 574 (S. 401)

sollten auch die durch sogenannte Ersatzdehnung entstandenen unechten

Diphthonge u und ov (vgl. § 219 und 220) erwähnt sein.

Die S. 125* stehende Bemerkung, dafs die Formen ol'xois = t’icis

„ohne Zweifel ursprünglich Dative“ seien, wüfste ich absolut nicht zu

rechtfertigen. In § 323 (S. 219) ist diese Ansicht allerdings nur mehr
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„wahrscheinlich“ richtig. Auch die Zerlegung der Endung -Bis in -o

-f- ais ist sehr problematisch (vgl. Brugmann, Grundrifs I, 138).

Wenn S. 1 39 (§ 207) anetQio unter den Erscheinungen der Epenthese

aufgeführt ist, so ist dies ein Irrtum, da offenbar die Bildung von aneigw

identisch ist mit der von (f&siQio ,
dessen -et- bekanntlich nach dem Aus-

weis von arkad. (ptrtßto (G. Meyer, Gr. Gr. s
, 8. 122) durch sogenannte

Ersatzdebnung entstanden sein mufs. Zum Überilufs ist von Grammatikern

auch ontQQio überliefert (Meister, Griech. Dial. I, 141). S. 168 (§ 261)

ist trotz Wackernagels gewifs zutreffenden Ausführungen lox-äy-6-s wie-

der unter den Ablautserscbeinungen aufgeführt, während die Länge des

anlautenden Vokals des zweiten Kompositionsgliedes sicher auf der Er-

scheinung der Koropositionsdehnung beruht. Einen argen Mifsgriff hat

der Yerf. begangen, indem er S. 181 die alte Ableitung von possideo aus

potis -f- sedeö anstandslos angenommen bat. Allerdings ist possum
,

das

als Beleg angeführt wird, aus pot(e)sum durch sogenannte Zusammen-

rückung entstanden; wie aber vermöchte man ein solches Verwachsen bei

possideo auch nur erklärlich zu machen? Übrigens ist es ja gar nicht

zu bezweifeln, dafs *ix>r-si<ieo die Grundform ist. Über por- vgl. Bef. in

Arcb. f. lat. Lex. II, 498 f. Die Herleitung von ncbis vobis aus * noz-bhis

*voz-bhUs (S. 227) ist nicht möglich, wie Brugmann, Grundr. II, 817 zeigt.

Sehr problematisch erscheint mir bei dem ausgesprochenen Zwecke dieser

vergleichenden Grammatik die Aufnahme der Torpschen sehr hypothetischen

Rekonstruktion eines ursprünglichen Deklinationsparadigmas, wie es S. 288 f.

sich findet. Der Streitbergschen Dehnstufenhypothese, die G. Meyer, wenn

auch wohl nicht mit Recht, vollständig verwirft, hätte trotzdem den Platz

gefunden, den sie in der That S. 171 f. einnimmt S. 332 ist cer-no als

„schwache Form“ bezeichnet, während es doch auch die starke Wurzel-

form enthalten kann (Brugmann, Grundr. II, 982). S. 339 ist, wenn auch

mit grofser Reserve, der „ von Conway wieder vorgebrachten alten Theorie,

dafs -ni-lab-> -nd- wird“, Erwähnung gethan. Meines Erachtens läfst

sich die Wahrscheinlichkeit dieses Lautüberganges durch nichts erweisen,

und es wäre daher besser, ihn gar nicht zu erwähnen. S. 415 werden

die bis jetzt noch unerklärten thessalischen Formen ivitpanaootv, i$o&*aiu

durch den Hinweis auf boiot. l9iav (nachgewiesen meines Wissens üvtbHav,

äve&iav, äyt&etaf, jedenfalls müfste i'&eav betont werden) erklärt Wie

kann aber der Verf. den Wandel von a zu e in der Schlufssilbe erklären?

S. 418 wird taai als 3. plur. von ep/u neben «m aufgeführt Gewifs
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mit Recht hat G. Meyer, Griecb. Gramm.*, S. 567, dieses auf einer In-

schrift aus Assos Cauer, Del.*, 285 = Hoffmann, Griech. Dial. II, 200

gelesene iaai als einen Schreibfehler erklärt. Anders, aber nicht wahr-

scheinlicher, Hoffmann II, 475. Die S. 453 (6b) aufgeführten umbrischen

Imperativformen auf -Mä -momä sind nicht die historisch nachgewiesenen,

welche vielmehr die Formen auf -tuta -ttäu (aumbr.
,
-Udo (neuumbr.)

und mmio (neuumbr) sind, worüber jetzt zu vergleichen ist von Planta,

Gramm, d. osk.-umbr. Dialekte II (Strafsburg 1897), S. 306 f., sondern

nur die erschlossenen Grundformen. Als störende Druckfehler sind mir

aufgefallen S. 257, Z. 23 v. o. toio statt toto\ S. 437, Z. 16 v. o.

yiqndSa st. AqviaSa.

Wenn ich im Vorstehenden einige Ausstellungen vorgebracht habe,

die ich bei der Durchnahme des Buches mir angemerkt habe, so soll da-

durch keineswegs die Brauchbarkeit und Tüchtigkeit desselben im allge-

meinen herabgesetzt werden. Vielmehr möchte ich noch ganz besonders

hervorheben, dafs die auf die Syntax des Nomens und Verbums bezüg-

lichen Abschnitte besondere Beachtung verdienen. Insbesondere sei her-

vorgehoben, dafs Vcrf. in der Syntax des Verbums, wenn er auch nicht

ausdrücklich auf die in Betracht kommenden Arbeitcu hinweist, die neue

Auffassung von Aktionsart und Zeitstufe zu dem ihr gebührenden Rechte

kommen läfst.

Innsbruck. Fr. Stolz.

76) Dott. Salvatore Sajeva d’Amieo, Süll’ assedio di Akragas

del 406 a. C. Girgenti, Premiata Stamperia Montes, 1896.

35 S. 8.

Die vorliegende Studie eines Bürgers des modernen Girgenti über die

Belagerung von Akragas durch die Karthager im Jahre 406 bietet den

bisherigen Forschungen gegenüber nicht viel Neues. Zuerst werden die

Ereignisse an der Hand von Diodors Bericht erzählt; dann wird eine

Würdigung der Quellen versucht, welche aber nicht über ganz allgemeine

Gesichtspunkte binausreicht und aus der nur die Annahme des Verf. zu

erwähnen ist, dafs die von Polyaen und Frontin erwähnte Kriegslist des

karthagischen Feldherrn aus der Geschichte der späteren Belagerung durch

die Römer (262) in die frühere Zeit versetzt worden sei. Dagegen hat

A. es unterlassen, die Erzählung Diodors, welche im allgemeinen auf

eine gute Vorlage zurückgeht, aber doch manche schwache Punkte dar-
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bietet — auf die bereits Freeman hinwies —, eingehender zu analysieren.

Fast die Hälfte des Schriftchens beschäftigt sich mit der Frage
,
wo die

beiden Lager der Karthager vor der Stadt anzusetzen seien. Im Gegen-

satz zur Ansicht von Schubring, dafs das Lager der karthagischen Reserve-

truppen (Iberer und Libyer) sich im Westen von Akragas, auf dem Berge

Toros (Monserrato) befunden habe, schliefst sich A. den übrigen Gelehrten

(Grote, Holm, Meitzer, Freeman) an, welche dasselbe im Osten der Stadt,

auf den Hügeln Sperone uud S. Pietro, annehmen, und bringt dafür wei-

tere Gründe bei. Das Verdienst seiner Beweisführung soll nicht durch

den Einwand geschmälert werden, dafs die Ansicht Schubrings heute kaum

mehr einen Anhänger gehabt haben dürfte.

Prag. Heinrich Swoboda.

77) Theod. Keppel, Die Weinbereitung im Altertum und

in der Neuzeit. Bayreuth. Progr. 189G. 45 S. 8.

Wer das Programm von Keppel zu lesen begonnen hat, liest es auch

zu Ende: so lehrreich und dabei interessant ist alles, was der Verf. aus

einem unstreitig reichen Wissen zutage fördert. Man lernt nicht blofs

Schriftsteller der Alten, die über Weine schreiben und dichten, besser

verstehen, man lernt auch selbst die modernen Weine besser beurteilen. —
Verfasser protestiert gegen die, welche sich über den Geschmack der

Alten verwundern, deren Gaumen ein Wein behagte, der „in der Regel

mit Salz- oder Seewasser gemischt, mit Pech, Harz, Gips, Marmormehl

u. a. versetzt, lange Zeit in erwärmten, ruhigen Kammern und überhaupt

über der Erde aufbewahrt wurde, der, wenn er getrunken werden sollte,

geseiht werden mufste und dann erst trinkbar war, wenn man ihm eine

ziemliche Quantität Wasser zugofs'*. Er kommt nach einer gründlichen

Untersuchung zu dem nicht zu bezweifelnden Schluß, dafs die Wein-

bereitung der Römer im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung mit den

heutzutage von den Weinproduzenten und Weinhändlern angewendeten

Methoden in den wichtigsten Punkten übereinstimmt. Die Vorschriften,

welche noch heute die Rhcingauer Weinbauern beobachten, gehen ganz

sicher auf die Römer zurück, durch welche ja überhaupt der Bau und

Pflege des Weines zu uns gekommen ist. Die Chemie kann heute in

vielen Punkten nur bestätigen, dafs die Römer unbewufst in ihrem prak-

tischen Sinne die richtigen Methoden fanden, um geringere Weine halt-

barer und geschmackvoller zu machen. In vier Kapiteln wird der Be-
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weis geführt. 1) Weine ohne Zusätze. Die Anlage der Gärkeller bei

den Römern ist aufserordentlich ähnlich den der unsrigen. Das Weinjahr 121

v. Chr. ist für die Weinkultur von gröfster Wichtigkeit gewesen. Colu-

mella rät, die Abfüllung aus den grofsen Stückfässern in kleinere Gefäfse

zur Zeit der Rosenblüte vorzunehmen. 2) Verbesserung der Weine ohne

fremdartige Zusätze. Der Rauch brachte dem Weine keinen Nutzen, son-

dern nur die Wärme. 3) Vermischung des Weines mit fremdartigen

Stoffen. Wenn auch das Gallisieren den Alten unbekannt war, so geht

doch das Chaplatisieren und das Petiotisieren auf das Altertum zurück.

Man verwandte damals eine unglaublich grofse Zahl gewürzhaltiger Kräuter

und Mineralien, um den Weinen Würze und Bouquet zu verleihen.

4) Wiederherstellung kranker Weine. Horaz nennt Sat. 2, 4, 67 mit

Recht Eidotter als ein klärendes Mittel. Als Filtrierstoff ist Gersten-

graupe oder Myrtenöl zu denken. 5) Herrichtung des Weines vor dem

Genufs. Bei Horaz sind die Weinfässer als auf dem Tisch stehend zu

denken. Sie waren bereits aus der amphora abgezogen und geklärt, und

die Gäste gossen sich selbst ein. Die Weinsorten bei Tische waren nicht

gleich an Wert. Geringere Gäste erhielten geringeren Wein. Ein sechstes

Kapitel fafst das Vorhergehende zusammen. Neue Erklärungen von

Dichterstellen werden wohl nicht die Frucht dieser Arbeit Bein , aber das

von den Dichtern Gegebene wird plastischer vor die Augen der Leser treten.

Hirschberg (Schlesien). Emil Rosenberg.

78) Der obergermanisch-raetische Limes des Bömerreiches.

Im Aufträge der Reichs- Limeskommissiou, herausgegeben von

0. v. Sarwey und F. Hettner. 3. Lieferung. Heidelberg,

Otto Petters, 1896. Subskriptionspreis -«2.80

Die 3. Lieferung umfafst die Kastelle Marköbel und Niedernberg.

Bei beiden wurde die genaue Feststellung der einzelnen Teile durch den

Umstand erschwert, dafs das eine ganz mitten im Dorfe liegt, das andere

wenigstens zur Hälfte, während die andere Hälfte von Gemüsegärten be-

deckt ist Kann auch infolge der Grabungen im ganzen über die äufsere

Form kein Zweifel mehr sein, so gewinnt mau doch keine weiteren Auf-

schlüsse namentlich über die verschiedenen Teile des Praetoriums. Interessant

ist die Auffindung eines Kanals unter dem Thorweg des Kastells Mar-

köbel, dessen Zweck gewesen zu sein scheint, dem Kastell aus weiterer

Entfernung Wasser zuzuführen. Eine andere Leitung, die nicht in das
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Kastell, sondern in die Niederung vor demselben führte, verschaffte den

Körnern gutes Trinkwasser aus dem Gebiet aufserbalb des Pfahlgrabens.

Bei dem Kastell Niedernberg ist bemerkenswert, dafs die jetzigen Haupt-

dorfstrafsen im ganzen den alten Lagerstrafsen entsprechen, wie sich denn

überhaupt bei den römischen Ansiedlungen mehr und mehr ein ununter-

brochener Zusammenhang zwischen römischen und germanischen Verhält-

nissen herausstellt

Die Verlagsbuchhandlung macht darauf aufmerksam, dafs jede Kastell-

Beschreibung auch einzeln im Sonderabdruck zu entsprechendem Preise zu

haben ist.

Bremen. E. Dflnzelmann.

7 9) Übungsbuch zum Übersetzen aus dem Deutschen ins

Lateinische für Prima. Nach den Bestimmungen der neuen

Lehrpläne im Ansclilufs an Tacitus und Cicero bearbeitet von

Adolf Lange. Leipzig und Frankfurt a. M., Kesselringscbe

Hofbuchhandlung (E. v. Mayer), 1896. VII u. 228 S. 8. geb. M 2.

Verfasser glaubt mit gutem Grunde, dafs nach Einführung der siebenten

Wochenstunde auf der Oberstufe der Betrieb des lateinischen Unterrichtes

es wieder ermöglicht, Übersetzungsübungen aus dem Deutschen ins La-

teinische zur Befestigung, Zusammenfassung und Erweiterung des Erlernten

in ausgedehnterem Mafse als bisher vorzunehmen. Er will sich eng an

die Anforderungen der „Lehrpläne“ anschliefsen, die in dieser Beziehung

vorschreiben, dafs Übersetzungen ins Lateinische sich an Gelesenes an-

schliefsen, einfach zu halten und fast nur als Rückübersetzungen zu be-

handeln seien. Fasse doch ja niemand dieses „fast“ gar zu engl

sonst enthält der Satz eine der bedenklichsten Forderungen der neuen

Lehrpläne. — Wir freuen uns, dafs auch der Verfasser des vorliegenden

Übungsbuches diesen Satz nicht allzu wörtlich verstanden hat, dafs er sich

vorgenommen hat, „den Stoff zwar aus der Lektüre zu entlehnen, jedoch

mit solchen Variationen in der Gestaltung des Ausdruckes, dafs ein blofs

gedächtnismäfsiges Reproduzieren des Gelesenen vermieden, vielmehr die

Schüler stets zu selbständigem Denken beim Übersetzen angehalten wer-

den“ (S. IV des Vorwortes). Nur hätten wir gewünscht, dafs er in

dieser Richtung noch etwas weiter gegangen wäre, wie das z. B. Eichler

in seinen Variationen zu Tacitus (Berlin 1893 und 1894) gethau hat.

Verf. würde damit wohl auch der anderen Forderung, die er sich selbst
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gestellt bat, durchaus gerecht geworden sein, nämlich „klare und gute

deutsche Ausdrucksweise“ zu bieten, die so leider an manchen Stellen

vermifst wird; Wendungen und Ausdrücke erinnern nicht selten gar zu

sehr an das Lateinische (auch die unleidliche „Schlachtreihe“ tritt einem

häufig wieder entgegen), es klingt wie zugescbnittenes Übersetzungs-

deutsch. Jedoch soll auf der andern Seite gern anerkannt werden,

dafs manche Wendungen geschickt und geschmackvoll umschrieben sind.

Was die Schwierigkeit betrifft, so ist diese nicht zu grofs; die Aufgaben

werden sich daher zu mündlichen Übungen in der Klasse wohl eignen,

manche auch als Vorlagen für die Reifeprüfung; nach ümfang und nach

Verwertung der Grammatik erscheinen sie entsprechend. Entlehnt sind

die Stücke aus Tacitus (S. 1— 113, im Anschlufs an die Germania und

an die Annalen I—IV und XV) und aus Cicero (S. 114—228, im An-

schlufs au die Briefe, das IV. Buch der Anklage gegen Verres, die Reden

pro Sestio und Milone und die 2. pbilippische Rede), eine Auswahl, die

man wohl billigen kann, da sie der in Prima üblichen und vorgeschrie-

benen Lektüre entspricht. Einige Flüchtigkeiten sind stehen geblieben;

so lieifst es S. 27 in der Überschrift und einmal im Text: „Aufstand

der germanischen Legionen“ st. „der pannonischen“; S. 61,

Z. 18 v. u.: „Etrusker“ st. „Cherusker“.

Hanan. O. Wackermann.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.
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80) Ferdinand Weck, Homerische Probleme. Wissenschaft!. Bei-

lage des Jahresberichtes des Lyceums zu Metz. 1896. 50 S. 4.

Mit lebhafter Freude wird es jeder Philolog, der sich mit Homer

beschäftigt, begrüfsen, dafs der Herr Verfasser, der 1890 seine vortreff-

liche Ausgabe der Odyssee beendigte, sich entschlossen hat, eine weitere

Reihe seiner Studien (Nr. 17—31) zu veröffentlichen.

Sie erstrecken sich auf 17. ipgtreg äutf iutKaivcu ,
18. itpthfiog,

19. o/Mtog

,

20. j'vrddga idiov, 21. j
(elg e/rt xag.-nf ,

22. tjlißarog,

23. 24. TTjh'yerog, 25. uum-xeg. 26. aiyihip, 27. ififianiatg,

28. oiyakkig, 29. äytQtoxog, 30. xC/jivdig-xaXyug, und geben unter 31

eine Nachlese, in welcher 1) über ijftog und zfj/zog, f’wg und ziiog, otfqa

uod iö<pQa, über &eovöijg als aus fcoE derjg entstanden, 2) über ifaaviazog,

iih'-vzaza, (ftgzazog, über inea nzeQÖerza= tni aiciegotrza, v.a!)a/TZEa!)cu

und xeigeg lianzot, 3) über «cev&avov und eißto und 4) über xQvyaXeia

von neuem oder neu gehandelt wird.

Es würde zu weit führen, bei der Menge dieser durch Originalität der

Auffassung wie durch erschöpfende Betrachtung sich auszeichnenden

Forschungen sie im Einzelnen zu besprechen; der Verfasser hat es

verstanden, einen scheinbar spröden Stoff in angenehmer Form darzu-
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bieten und die Belehrung, die er giebt, so auszugestalten ,
dafs man

ihm beistimmen kann, wenn er seine Arbeit schliefst mit den Worten,

die nicht aus Überhebung fliefsen, sondern aus der Überzeugung von

der Sicherheit der durch gründliche Erörterung gewonnenen Resultate:

ova old”, titi d« , thiui ktyetv uutui yaQ vftäg ovdiv i'u dyvoet v tüv

etfntfttvuiv.

Jena. H. 8. Anton.

81) Über den pseudoplatoniBchen Dialog Axiochus. Von

H. Feddersen. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht

der staatlichen Realschule mit Latein-Abteilungen zu Cuxhaven,

1895. 31 S. 4.

Im Jahre 1886 hat C. Buresch in den Leipziger Studien zur klass.

Phil. IX, 1 ff. in seiner „Consolationum a Graecis Romanisque scriptarum

historia“ u. a. auch den Axiochus behandelt und die Ansicht zu begründen

versucht, dafs derselbe ein zum Zweck des Schulunterrichtes hergestelltes

Excerpt aus der mehrfach bei alten Schriftstellern genannten gleichnamigen

Schrift des Sokratikers Aeschines sei.

Diese Ansicht zu widerlegen, ist der Hauptzweck der vorliegenden,

für wissenschaftliche Leser entschieden viel zu breit ausgeführten Arbeit.

t
Aus der Absicht, diese Untersuchung auch einem gröfseren Leserkreise

verständlich zu machen, erklärt sich eine gewisse Ausführlichkeit der Dar-

stellung’, heifst es S. 1. Aber ob Verf. wirklich bei den heutigen Ver-

hältnissen auf gröfseren Leserkreis hoffen kann? Diesem gröfseren Leser-

kreise dient auch die S. 1 — 7 vorangeschickte, ganz hübsche Übersetzung

des Schriftchens. Darauf folgt dann Beleuchtung und Widerlegung der

Aufstellungen Bureschs. Da B. sich die Sache sehr leicht gemacht hatte,

so hat auch F. ziemlich leichtes Spiel mit der Widerlegung. Dafs indes

mit dieser allein B.s Annahme noch nicht als unmöglich erwiesen ist,

hat F. nicht bemerkt. Es ist ja auch B. gewifs nicht eingefallen, zu

meinen, der Axiochus sei so, wie er da ist, nur mit Auslassung einiger

Stellen, das Werk des Aeschines. Dann hat man aber für alle möglichen

Kombinationen freies Feld. Doch lassen wir diese unfruchtbare Betrach-

ung! Unbedingt richtig hat F. gesehen, dafs unser Machwerk nach-

stoischen Ursprungs ist. Dafs er zudem Phantasieen wie Welckers Prodikos-

meinung auf die nackte Wirklichkeit zurückführt, ist ebenfalls zu loben,
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wenngleich die Zeit für solche Anschauungen heute wohl endgültig vor-

über sein dürfte.

Vielleicht ist es dem einen oder audern Leser willkommen, die weitere

Axiochus-Litteratur bis heute kurz angeführt zu haben: 0. Immisch, Philo-

logische Studien zu Plato I., Leipzig, B. 6. Teubner, 1896 (mit vielen lobenden

Anzeigen aufser v. Wilamowitz, Gött. gcl. Anz. 1895, S. 977 ff.), A. Brink-

mann, Beitr. zur Kritik und Erklärung des Dialogs Axiochos, Rhein. Mus.

LI, 3, 1896, 441—455.

M.-Gladbach. P. Meyer.

82) Des Pausanias Beschreibung von Griechenland mit

kritischem Apparat herausgegeben von Hermann Hitzig, mit

erklärenden Anmerkungen versehen von H. Hitzig und Hugo

Blilmncr. Erster Halbband, Buch I: Attika. Mit 10 topo-

graphischen und einer Münztafel. Berlin, S. Calvary & Co., 1896,

XXIV und 379 S. 8. Jf 18.

Bald ein halbes Jahrhundert ist verstrichen seit der letzten durch

J. H. Chr. Schubart besorgten Ausgabe des Pausanias. Inzwischen sind

zwar keine besonders wichtigen handschriftlichen Entdeckungen gemacht wor-

den, wohl aber hat die archäologische Forschung der letzten Jahrzehnte viel

zur Richtigstellung des Pausaniastextes beigetragen, namentlich hat durch

neugefundene Inschriften manche verderbte Stelle berichtigt werden können.

Das Material hierzu ist in einer weitverzweigten periodischen Litteratur

zerstreut. Noch notwendiger als eine Textrevision erschien aber ein sach-

licher Kommentar zu Pausanias, und es ist daher keine Redensart, wenn

wir sagen, dafs durch die vorliegende Ausgabe einem lang und tief-

gefühlten Bedürfnis abgeholfen wird. Und dafs dies in sach- und fach-

kundiger Weise geschehen ist und weiterhin geschehen wird, dafür bürgen

die Namen der beiden Herausgeber, von denen der eine längst als hervor-

ragender Pausaniaskritiker bekannt, der andere in der archäologischen Welt

eine anerkannte Autorität ist. Die Art der Arbeitsteilung ist damit von

selbst gegeben: Die archäologischen und topographischen Fragen sind von

Blümner, die mythologischen, litterarhistoriscben, grammatischen und die

Textrevision von Hitzig bearbeitet

Dafs die Herausgeber den kritischen Apparat von Schubart und Walz

einer vollständigen Revision unterzogen, war schon deshalb angezeigt, weil

die Pariser Handschriften in demselben keine ausreichende Berücksichtigung
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gefunden hatten. Zum ersten Buch wurden der Leidensis a, die Pariser

Codices a e d, der Matritensis, Monacensis und der Codex Phralitae voll-

ständig verglichen, eine Auzahl Stellen im Veuetus, Vindobonensis a und

b, Laurentianus a und b, sowie im Parisinus b nachverglichen. Für alle

übrigen Angaben ist die Ausgabe von Schubart und Walz zugrunde gelegt.

Die Vorrede enthält eine Beschreibung und Würdigung der Codices, letztere

mit Einschränkung auf das erste Buch. Der Madrider Papiercodex, der

nur ein Fragment aus Pausanias, 1, 1— 26, 5 dutloi’v yd( hu enthält, hat

den Erwartungen nicht entsprochen; er ist flüchtig und gedankenlos ge-

schrieben. Seine abweichenden Lesarten werden S. IX— XI mitgeteilt.

Dafs es mit der Überlieferung des Textes im ganzen recht schlecht bestellt

ist, mufs leider zugegeben werden. Die Aufgabe des Herausgebers ist es

daher, aus den einzelnen Lesarten diejenigen auszuwählen, die nach dem

Sprachgebrauch des Pausanias und dem Zusammenhang die gröfste Wahr-

scheinlichkeit haben, und durch Konjekturen dem Texte anfzuhelfen. So

haben wir hier einen Text, so gut er eben mit den vorhandenen mangel-

haften Mitteln hergestellt werden kann, und unter dem Text in aus-

giebigem Mafse die Schreibungen der besseren Handschriften selbst da,

wo es sich nicht um eigentliche Varianten handelt, so dafs der Leser in

den Stand gesetzt ist, in das Verhältnis der Handschriften zu einander

selbst Einsicht zu erhalten. Von Druckfehlern ist mir nur auf-

gestofsen S. 65, Z. 20 ^4vd(6yeti> st. ’^tydqöyeoi, S. 180, Z. 4 u. xatayovoi

fehlt der Accent, und S. 277 Mitte Overbeck I
4

st. II
4

.

Auf den Kommentar übergehend kann ich natürlich nicht ins Einzelne

eingehen. Die Prüfung einer grofsen Anzahl solcher Stellen, die besonders

umstritten sind, hat mir gezeigt, dafs die Herausgeber mit Erfolg bemüht

waren, aus dem Streit der Meinungen das Haltbare festzustellen und

nicht einseitig für die eine oder andere Erklärung Partei zu nehmen,

sondern eine möglichst knappe und objektive Darstellung der verschiedenen

Auffassungen zu geben, so dafs der Leser überall in den Stand gesetzt, sich

über die Litteratur zu orientieren und einzelnes selber nachzuprüfen. Dafs

in manchen Punkten gröfsere Ausführlichkeit wünschenswert gewesen wäre,

ist nicht zu leugnen; doch mufste auf der anderen Seite auch darauf ge-

halten werden, dafs das Buch nicht allzu sehr anschwoll. Namentlich

vermifst man an manchen Stellen die Angabe, dafs Pausanias einen Gegen-

stand übergebt. Zuweilen ist das geschehen, z. B. bei der Orchestra

S. 165, zuweilen aber auch nicht, so z. B. bei der Chalkothek, die S. 266
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bei der Zurückweisung von Dörpfelds Bestreitung der Existenz des Ergane-

terapels zu erwähnen war, aber nur S. 304 gestreift wird, so bei dem

;rci>ioxotvto(ta

,

über das bei Gelegenheit der Demostheuesstatue etwas

mehr mitgeteilt werden durfte, bei dem Altar der 12 Götter u. a. m.

Bei den ägyptischen Königstatuen vor dem Odeion vermifst man den Ver-

such, festzustellen, welche und wie viele Statuen eigentlich wirklich auf-

gestellt waren. Bei Bestimmung der Lage des Eleusinion ist richtig be-

merkt, dafs es nicht in Agrai gesucht werden dürfe
;
dagegen ist mir un-

verständlich die Behauptung, dafs der Triptolemostempel zum Eleusinion

gehört habe, lasse sich aus Pausanias nicht erweisen. Nach dem ganzen

Zusammenhang kann er gar nirgends sonst angesetzt werden als im

Eleusinion. Doch es liegt, wie gesagt, nicht in meiner Absicht, auf

weitere Einzelheiten einzugehen
;

ich kann nur aus wiederholter Durch-

sicht mein Urteil dahin zusammenfassen, dafs als Ganzes genommen der

Kommentar ein zuverlässiges und praktisches Hilfsbuch für die Benutzung

des Pausanias ist, dessen glückliche Weiterführung und möglichst baldige

Vollendung jeder Archäologe nur aufs lebhafteste wünschen kann. Sehr

dankenswert sind auch die beigegebenen Tafeln; eine Erwägung wäre es

auch wert, ob nicht entweder dem ganzen Werk eine Übersichtskarte von

Griechenland mit Hervorhebung der Routen des Pausanias oder vielleicht

noch besser jedem Buch ein Kärtchen der betreffenden Landschaft bei-

zugeben wäre. Es würde dies die Benutzung sehr erleichtern. Ein Re-

gister ist für den Schlufsband des ganzen Werkes in Aussicht gestellt.

Calw. P. Weizsäcker.

83) Th. Zielinski, Cicero im Wandel der Jahrhunderte,

ein Vortrag. Leipzig, B. G. Teubner, 1897. IV u. 102 S. 8.

Ji 2.40.

Die vortreffliche Untersuchung, die uns der Verf. hier in Form eines

Vortrags bietet, ist bei Gelegenheit des zweitausendsten Jahrestages von

Ciceros Geburt angestellt worden. Sie hat den EinUufs zum Gegenstände,

den dieser bedeutende Römer auf die Kirchenväter, auf die Gelehrten und

Dichter der Renaissance und auf das Zeitalter der Aufklärung ausgeübt

bat, und weist überzeugend nach, dafs in der 1. Periode die philosophischen

Schriften, in der 2. die Briefe, und in der 3. die Reden und politischen

Abhandlungen Ciceros von bahnbrechender Wirkung gewesen sind. Obwohl

die Arbeit unmittelbar aus den Quellen geschöpft ist und die Sammlung
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und Verarbeitung des gewaltigen Stoffes sicherlich grofse Mühe verursacht

hat, so merkt man das der vollendeten, schwungvollen Darstellung keines-

wegs an. Nur die Anmerkungen (S. 63—101) lassen uns bedeutsame

Blicke in die Werkstatt des Meisters thun. Hier weist er auch gegen-

teilige Meinungen zurück, ja schlägt sogar mehrfach, namentlich gegen

Nerrlich, einen ziemlich entschiedenen Ton an. Im übrigen ist die Dar-

stellung durchaus objektiv gehalten, und nur an einzelnen Stellen hat sich

der Verf. von seiner Begeisterung für das klassische Altertum zu einer

überschwenglichen Ausdrucksweise oder einseitigen Auffassung hinreifsen

lassen, z. B. S. 8, wo er Cicero von seinem Senatorensitze aus das ganze

römische Reich regieren läfst und es nicht als Zufall anSehen will, dafs

dessen Tod mit dem Ausgange der Republik zusammenfällt, oder S. 26,

wo er hervorhebt, dafs Virgil im Mittelalter blofs als Muster der Vers-

kunst und zur Erbauung gelesen worden sei, „weil er in seinen Eklogen

die Ankunft des Erlösers prophezeit und in seiner Äneide allegorisch die

Wandlungen der erlösungsbedürftigen Seele dargestellt habe“. Doch diese

Kleinigkeiten wollen nicht viel besagen gegenüber den grofsen Vorzügen

des gediegenen Schriftchens, bei dem nur zu bedauern ist, dafs es mit

dem Ende des vorigen Jahrhunderts abbricht. Hoffen wir, dafs sich der

Herr Verf. bei einer 2. Auflage dazu entschliefst, die Untersuchung bis

zur Gegenwart fortzuführen. Denn die S. 97 als „kleine Entschädigung

für die unterbliebene Fortführung“ abgedruckte Stelle aus Taines „Hist,

de la litt, angl.“ V, 173 kann doch kaum ernstlich als Ersatz gerechnet

werden.

Eisenberg 8. A. 0 . Welse.

84) Cornelii Nepotis Vitae. Für den Schulgebrauch mit erläutern-

den Anmerkungen, einem Sachverzeichnis und einem Wörterbuch

herausgegeben von Karl Erbe. Stuttgart, Paul Neffs Verlag,

1895. 240 S. 8 u. 2 Karten. 2- 10.

Diese Ausgabe ist im grofsen und ganzen eine Wiederholung des

bekannten 1887 in gleichem Verlage, wie auch Reinards Cäsar, erschie-

nenen „Bildernepos“, indessen sind in dieser Ausgabe die bildlichen Dar-

stellungen aus dem Altertum, da in manchen Schulen „ Bücher mit Bildern

grundsätzlich nicht geduldet werden“, fortgelassen und nur zwei Karten,

1) der die Länder des Mittelmeeres (mit Angabe des Zuges der 10000,

Alexanders und Hannibals), zu denen fünf Nebenkarten hinzugefügt sind,
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and 2) eine Karte mit fünf Schlachten- and Städteplänen, beihebalten.

Die Karten sind vollständig aasreichend und saaber ansgeführt, wie auch

der Druck und die ganze Ausstattung zu loben ist In der Einleitung

ist neu hinzugekommen eine kurze Abhandlung (S. XI—XV) über den

Sprachgebrauch des Corn. Nepos, den Schlnfs macht ein Wörterbuch, in

welchem jedoch die gangbarsten, schon dem Seitaner geläufigen Vokabeln

fehlen, und ein Sachverzeichnis für die Anmerkungen. Der Text schliefst

sich insbesondere an Cobet, Halm, Fleckeisen, Andresen und Giltlbauer

an und scheint in der neuen Ausgabe wenig oder gar keine Veränderungen

erfahren zu haben. Die Anmerkungen sind, abgesehen von wenigen sprach-

lichen oder grammatischen Beihilfen, durchaus sachlicher Natur; manche

geographische oder auf die bildlichen Darstellungen hinweisenden An-

merkungen sind gestrichen, andere geändert oder verbessert; so finden sich

namentlich viele Verbesserungen in den Jahreszahlen.

Bfickeburg. E. Kühler.

85) Richard Dienel, Untersuchungen über den Taciteischen

Rednerdialog. Progr. St. Pölten 1895. Selbstverlag des Ver-

fassers. 51 S. gr. 8°.

Tacitus hat in seiner Erstlingsschrift — als solche mufs der Dialog

trotz neuerdings wieder erhobener Einwände wohl gelten — der gelehrten

Welt vieles zu raten aufgegeben ; das zeigen die zahlreichen Forschungen

über den Gegenstand und ihre oft recht verschiedenen Ergebnisse. Frei-

lich handelt es sich dabei um Fragen, für deren Beantwortung subjektive Auf-

fassungsweise und Geschmack stark in die Wagschale fallen. — Dienels

Arbeit, die mit ihrer frischen Darstellungsart eine angenehme und an-

regende Lektüre bildet, behandelt einige der Dialognsfragen eingehender,

als es bisher geschehen, und gewinnt eine Reihe von Resultaten, die in

einer Obersicht am Schlüsse zusammengestellt sind. Die wichtigeren dieser

Sätze, über Komposition und Tendenz des Gesprächs, Charakteristik der

Teilnehmer sowie über die Verfasserfrage, enthalten nicht sowohl ganz

neue Behauptungen und Hypothesen als vielmehr hauptsächlich eine Be-

kräftigung der von anderen Seiten bereits geltend gemachten Auffassungen,

z. B. : Der Dialog zeigt eine wohldurchdachte einheitliche Komposition;

das Gespräch ist ganz fingiert (die von D. für die Nichtwirklicbkeit an-

geführten Momente halte ich nicht für gleichwertig); der zweite Teil ist

der durch den ersten wohlvorbereitete Hauptteil. Der ganze Teil nach
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der Lücke (E. 36) gehört Maternus; eine Rede des Secundus ist nicht

weggefallen. Der Teil Aper-Messalla, der dem Titel des Dial. am meisten

entspricht, ist nur (besser doch wohl „ zugleich “) Mittel zu einem höheren

Zwecke. — Nicht so leicht kann ich den weiteren Folgerungen D.s bei-

stimmen, obgleich sie mit Beredsamkeit und ziemlich grofser Bestimmt-

heit entwickelt werden; S. 25: Maternus’ Rolle und Ausführung war

offenbar gleich anfangs bestimmt und entworfen, und nach dieser (?) wurde

der Plan des Dialoges gestaltet. Und über die Tendenz beifst es: „Es

ist das Bestreben des Verf. offenbar (?) darauf gerichtet, dem Dialog

keinen politisch tendenziösen Charakter zu geben“ — Ob der Autor über-

haupt wohl ernstliche Veranlassung hatte, von seiner Schrift „jede Miß-

deutung abzuwehren“? — „Gerade die Einkleidung in den Streit über

die Redekunst, in der alles politische Leben der Römer pulsierte, gab dem Stoffe

ein geeignetes Gewand, ohne die Gedanken des Verf. zur Tendenz werden

zu lassen.“ Dies ist richtig, insofern man unter politischer Tendenz eine

ausgesprochene kritisierende und aggressive Haltung dem gegenwärtigen

Staatswesen gegenüber verstehen will. Der Dialog begründet nach D.s An-

sicht nur „die Abkehr des Verf. von der politischen Laufbahn und den

Beginn seiner ausschliefslichen Thätigkeit als Geschichtschreiber; er ist

ein Programm des Verf. für seine zukünftige schriftstellerische Thätigkeit“.

Wir brauchen nur dem von Mat. behandelten Gegensätze: öffentliche Be-

redsamkeit und Dichtkunst den anderen gleichzustellen: Beredsam-

keit und Geschichtschreibung (die der Dichtkunst verwandt ist), und

wir befinden uns auf dem besten Wege, die Autorfrage zugunsten des

einzigen Historikers, der in Betracht kommen kann, des Cornelius Tacitus, zu

entscheiden. Denn die Autorfrage steht, wie D. zeigt, im engsten Zu-

sammenhang mit derjenigen nach der inneren Einheit und der Tendenz

des Dialogs, sowie mit der Charakteristik der Teilnehmer, besonders des

Maternus, in welchem sich die Einheit des Dial. verkörpert. Seine An-

schauungen in jeder Hinsicht decken sich wesentlich mit denen des

Tacitus, wie er sich in den historischen Werken giebt. Chronologische

Schwierigkeiten stehen der Annahme, dafs Tacitus den Dialog verfaßt

habe, nicht im Wege, um so weniger, da nach Dienels Meinung die Frage

nach der Abfassungszeit von den oft geltend gemachten Bedenken und

von stilistischen Kriterien unabhängig ist Denn die Sprache des Dialogs

(obwohl sie die taciteische Individualität nicht verleugnet) sei, wie die

ganze Scenerie, ein durch zielbewufste Nachahmung Ciceros (vgl. Kleiber)
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geschaffenes Kunstprodukt. D. hält es für ausgemacht, dafs der Verf.

namentlich die Rednerdialoge: De oralere, orator und Brutus „mit der

Absicht studierte, seinen eigenen durch die (seit wann und durch welche

Schriftwerke bekannte?) Originalität unverkennbaren Stil auf die Basis

jener Redegattung zu stellen, welche allein als Vorzug der verfallenden

Republik im Dialog anerkannt wird.“ — Mit diesen und einigen anderen

Sätzen bewegt sich D., wie mich däncht, auf einem Gebiete, wo Beweise und

Gegenbeweise zu erbringen ziemlich schwer fällt. Ähnlich steht es mit

seinen Vermutungen hiusichtlich der „ Richterrolle“ des Maternus. S. 28:

„Es ist also die Stellung Maternus’ als Richter sachlich durch den ge-

änderten Gegenstand, formell durch Messallas Eintritt eine andere ge-

worden, das Richteramt selbst aber ist ihm geblieben.“ Das ist ebenso

wenig nachweisbar wie die Behauptung, dafs die Einkleidung des Ge-

sprächs in die Form eines Gerichtsverfahrens bis zum Schlufs festgehalten

sei; denn was D. S. 26 dafür anföhrt, beschränkt sich doch auf wenige

von den Redenden (K. 8. 16. 24) figürlich gebrauchte forensische Wen-

dungen, die in jeder wissenschaftlichen Diskussion anwendbar sind. Eine

unbefangene Betrachtung lehrt vielmehr, dafs die scherzhafte Fiktion

(K. 4— 6) nach der durch Messallas Eintritt markierten, scheinbar zu-

fälligen Wendung des Gesprächs unauffällig ihr Ende findet; sie verträgt

sich in der That nicht mit der veränderten Stellungnahme des Mat. und

der Änderung des Gegenstandes. — Wenn D. in dem scherzhaften Aner-

bieten des Maternus (K. 4, 7) die Merkmale einer sponsio praeiudicialis

zu finden glaubt, so will ich ihm darin nicht widersprechen.

Im Zusammenhang mit der Lücke im Dial. (K. 36), welche D. nicht

ganz ohne Wahrscheinlichkeit auf ein Achtel der ganzen Schrift berechnet,

vermutet er, aus inneren Gründen, eine Unordnung ira Texte der letzten

Kapitel. Er will dieser dadurch abhelfen, dafs er das K. 40 gleich hinter

37, 14 dogumtia conseaitum, einschaltet, so dafs zuerst diejenigen für

die Redekunst wichtigen Momente bervorgeboben werden, die sich auf die

Politik beziehen, und dann die, welche sich aus dem Gerichtswesen er-

geben. Aber selbst wenn durch ein so gewaltsames Mittel die Ordnung

des Stoffes ganz „tadellos“ bergestellt würde (was durchaus nicht der Fall

ist, wie eine Zusammenrückung der K. 39 u. 41 zeigen kann) möchte ich

doch diesem Vorschlag nicht zustimmen.

Sehr zutreffend zeigt D. , wie der Streit über alte und moderne Be-

redsamkeit zugleich als Anknüpfungspunkt für die Entwickelung höherer
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Ideen dient, für die Erörterung der sittlichen
,

ästhetischen und sozialen

Gegensätze von Einst und Jetzt. Überhaupt sind die Betrachtungen, welche

D., vielfach an Kleibers vortreffliche Dissertation sich anlehnend, in seiner

Schrift bietet, durchweg sehr beachtenswert; nur dürfte bei der ästhetischen

Beurteilung des Dialogus eine Eigenschaft des Werkes mehr zur Geltung

gebracht werden, die derselbe Kleiber mit den Worten bezeichnet: „dialogo

delectamur multo magis quam doceraur“. Jedenfalls soll das Gespräch

nach der Intention seines Verfassers— und darin liegt, unbeschadet der hier

und da durchklingenden ernsten Töne, ein bedeutender Unterschied im

Verhältnis zu Ciceros Rednerdialogen — nicht anders beurteilt werden

als „eine vertrauliche Plauderei gebildeter Leute“.

Frankfurt a. M. Eduard Wolflf.

86) Anton Springer, Handbuch der Kunstgeschichte. Vierte

Auflage der Grundzüge der Kunstgeschichte. Illustrierte Ausgabe.

I. Das Altertum, mit 359 Abbildungen im Texte und vier Farben-

drucken. Leipzig, E. A. Seemann, 1895. 8. geb. Jt 5.

Es ist kein neues Werk, das hier zur Besprechung gelangt; Anton

Springers Grundzüge der Kunstgeschichte haben seit ihrem ersten Er-

scheinen Tausenden und Abertausenden den Weg gezeigt zur Erkenntnis

des Werdens, Wachsens uud Welkens der bildenden Künste bei allen

Kulturvölkern und in allen Perioden , und es hiefse Eulen nach Athen

tragen, wollte man die allgemein bekannten und anerkannten Vorzüge des

Buches hier nochmals wiederholen. Aber das Werk hat selbst seine Ge-

schichte und erscheint nach mehrfachem Wechsel nunmehr in ganz neuem,

sagen wir es gleich: kleidsamerem Gewände. Die von Seemann heraus-

gegebenen kunsthistorischen Bilderbogen bildeten zunächst den einzigen

oder doch den hauptsächlichsten Teil des Werkes. Sie sollten für den

Gebrauch in Schulen oder bei Vorträgen dienen und alle die Kunst-

werke in Abbildungen bringen, an denen man die Entwickelung der

Kunst bei jedem Volke besonders wahrnehmen konnte. Lediglich, um

die Bilder zu erläutern und die Ausführungen des Lehrers im Gedächtnis

der Schüler besser festzuhalten, wurde den Tafeln ein kurzer Text bei-

gegeben, der in der ersten Auflage ohne Andeutung des Verfassers er-

schien. Aber auch als Springer in der 2. Auflage von 1881 seinen vollen

Namen unter den Titel setzte, handelte es sich noch immer nur um ein

„Textbuch“, und erst, als dieses 1889 bei der 3. Auflage etwa von
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400 Seiten auf 650 angeschwollen war, erhielt es den Tafeln gegenüber

gleichwertige Bedeutung und den volleren Titel „Grundzüge der Kunst-

geschichte“. Zugleich wurden die Bilderbogen, die durch mehrfache

Ergänzungen schliefslich unübersichtlich und unhandlich geworden waren,

in einer sowohl erweiterten als beschnittenen Handausgabe von vier Bänden

und zwei Ergänzungsbänden erneuert. Diese Ausgabe hatte, wie Referent

aus eigener Erfahrung weifs, grofse Vorzüge, wenn es galt, dem Unter-

richt eine feste Grundlage zu geben, und man konnte gewifs sein, dafs

das eigene Wort, auch wenn es sich nicht unmittelbar an Springers Aus-

führungen anschlofs, durch diese doch eiuen festen Halt bekam; man darf

sich wohl der Hoffnung hingeben, dafs die von praktischem Sinn beseelte

Verlagsbuchhandlung auch für weitere Auflagen dieser Handausgabe sorgt.

Wer aber ein Buch zum Selbststudium haben wollte, griff wohl lieber zu

Lübkes „Grundrifs der Kunstgeschichte“, der Text und Abbildungen in

einem Buch vereinigte. Solchem Wunsche trägt nun die neueste Aus-

gabe von „Springers Handbuch der Kunstgeschichte“ Rechnung, dessen

erster, das Altertum umfassender Band 1895 erschienen ist, und das jetzt

abgeschlossen vorliegt. Der Verfasser hatte jeder neuen Auflage das ein-

gefügt, was inzwischen die Kunstgeschichte an bleibenden Ergebnissen

gewonnen hatte, und sich nicht für zu gut erachtet, zur Durchsicht der

Kunst des Altertums, die seinen eigenen Studien weniger nahe lag, in

Adolf Michaelis einen bewährten Archäologen heranzuziehen. Dieser hat

denn auch den ersten Teil der von Jaro Springer nach des Vaters Tod

(t 1891) veranstalteten neuen Ausgabe auf den jetzigen Stand der Wissen-

schaft gebracht.

Von allen Abschnitten der Kunstgeschichte ist heutzutage der des

Altertums am meisten Veränderungen und Umgestaltungen ausgesetzt.

Denn wenn auch auf den andern Gebieten die Forschung nicht säumig

ist, ja sogar zum Teil bleibendere Erfolge zu verzeichnen hat, so ist doch

der Bestand der Denkmäler des Altertums, aber auch ihre Wertschätzung

infolge der jahraus, jahrein gehobenen Funde und der systematischen, von

den verschiedensten Nationen, namentlich auf griechischem und kleinasiati-

schem Boden veranstalteten Ausgrabungen in ganz anderer Weise in beständiger

Bewegung begriffen. Unter diesen Umständen war es für Michaelis keine

leichte Aufgabe, die neuesten Ergebnisse der Archäologie dem Buche des

verstorbenen Freundes so einzuordnen, dafs dieses möglichst wenig geändert

wurde. Welche Sorgfalt und Hingebung er dabei verwendet hat, erkennt
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mau nirgends besser als an scheinbar unbedeutenden Umstellungen ein-

zelner Worte und an Teilungen längerer Sätze, Verbesserungen, die von

außerordentlich feinem Gefühl zeugen und vielen Stellen zu leichterem

Verständnis verholfen haben. Dasselbe Lob verdienen die inhaltlichen

Änderungen, bei denen offenbar gleichfalls jedes Wort genau überlegt ist.

Trotzem fehlen nicht solche Stellen, an denen Altes und Neues nicht so

vollständig, dafs man die Nähte nicht mehr gewahr würde, ineinander

verarbeitet ist. So wird S. 140 Winters glänzende Vermutung, dafs

Leochares der Meister des vatikanischen Apollon sei, erwähnt, das Werk

selbst aber S. 157 ff. unter der hellenistischen Periode behandelt. Sollten

Anmerkungen vermieden werden, so war es, wie mir scheint, richtiger,

entweder die Vermutung ganz zu unterdrücken, oder die nötigen Folge-

rungen daraus zu ziehen. Ähnlich wird S. 178 die schöne Neapler Bronze-

figur des Apollon richtig als echt archaische Figur bezeichnet, ohne dafs

sie nun aber aus dem Zusammenhang mit der Richtung des Pasiteles

herausgenommen wird. Wer wird ferner die herrlichen Marmorsarkophage

von Sidon unter der altitalisch-römischen Kunst suchen, und warum sind

im Gegensatz dazu die attischen Grabstelen in der Weise auseinander-

gerissen, dafs Figur 168 bei der archaischen Grabstele der Villa Albani,

Figur 235 jedoch bei der Besprechung der gleichzeitigen grofsen Kunst

eingereiht wird? Wenigstens bei dem ersten Fall ist es gewifs, dafs

Michaelis absichtlich so verfahren ist, um die Ansicht Springers beizu-

behalten; aber wo es sich um ganz neue Gesichtspunkte bandelt, denen

gewifs auch der Verfasser zugänglich gewesen wäre, wenn er sie kennen

gelernt hätte, durfte Michaelis der eigenen Überzeugung ruhig Ausdruck

verleihen, ohne den Geist des Buches irgendwie zu berühren.

Von Dingen, die mir sonst noch aufgefallen sind, möchte ich folgende

erwähnen. S. 95 : Die Bewegung der Nike des Archermos ist doch nicht

als ein halbes Knieen aufzufassen, sondern als das alte Laufschema, das

den Eindruck der Flugbewegung nur verstärken sollte. Übrigens war bei

einem so eigenartigen Werk die Abbildung eines vollständigen Exemplars,

das auch erst die Verwendung des herabhängenden Gewandes als Stütze

für die sonst frei schwebende Figur verständlich gemacht hätte, ebenso

notwendig, wie bei der Nike von Samothrake die Abbildung der Ergän-

zung. S. 135: Bei Skopas vermisse ich den Hinweis auf die Figur des

Meleagros, die diesem doch nach Ausweis einer unlängst gefundenen

besseren Wiederholung des Kopfes zum mindesten sehr nahe gestauden
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hat. S. 163: Warum fehlen noch immer die Namen der Künstler des

faruesischen Stiere und der Laokoongruppe ? Sie sind vor allem bei dem

zweiten Werk um so weniger zu entbehren, als es sich hier doch um den

so außerordentlich seltenen Fall handelt, dafs wir es mit einem Original-

werk ganz bestimmter Meister zu thun haben. Und gleichviel, auf welche

Sagenwendung Springer oder Michaelis die Gruppe zurückführeu wollen,

auf keinen Fall ist es richtig, von Schlangen des Apollon zu sprechen,

die sich gegen den Priester des Poseidon richten, noch dazu, da Lao-

koon durch den Lorbeerkranz im Haar ganz unzweifelhaft als Priester des

Apollon bezeichnet wird. S. 170 hätte bei der Besprechung des per-

gamenischen Zeusaltars Brunns grundlegender Aufsatz in den „Jahrbüchern

der preufsischen Kunstsammlungen“ mehr berücksichtigt und S. 221 der

griechische Ursprung der in Italien gefundenen Vasen viel schärfer betont

werden müssen.

Alle diese Bemerkungen haben aber weder den Zweck noch das Ge-

wicht, den Wert des trefflichen Buches und seiner letzten sorgsamen Be-

arbeitung irgendwie herabzusetzen. Dagegen kann ich dem Verleger einen

direkten Vorwurf nicht ersparen. Ich will weniger betonen, dafs die Ver-

drängung der lateinischen Schrift der älteren Auflagen durch die deutsche

keineswegs im Sinne des Verfassers gewesen ist; aber es soll hier doch

zur Sprache gebracht werden, dafs die Abbildungen der Bedeutung des

Buches nicht überall gerecht werden. Seit dem ersten Erscheinen der

kunsthistoriseben Bilderbogen bis zur Ausgabe des Handbuches der Kunst-

geschichte hat die Kunst der Illustration einen ganz ungeahnten Auf-

schwung genommen, und wenn sich auch nicht leugnen läfst, dafs jede

neue Auflage des Werkes eine Anzahl besonders mangelhafter Abbildungen

durch bessere ersetzte, so mufste doch jetzt, wo Bilderbogen und Text-

buch in einem so vollkommen neuen, glänzenden Gewand erscheinen soll-

ten, mit den alten, ungenügenden Abbildungen ganz und gar aufgeräumt

werden. Figuren, wie Nr. 59, 92, 162, 165, 188, 214, 237, 273, 281,

332, vor allem aber Nr. 169 (Apollon von Tenea), 176 (Aegineten), 268

(Doryphoros des Polykleitos) und 240 (Apoxyomenos des Lysippos), die

stilistisch so hochbedeutsame Werke wiedergeben sollen, gehören ein-

fach nicht in ein vornehmes Handbuch der Kunstgeschichte.

Und wenn möglich noch bedenklicher erscheint mir, dafs eine Anzahl

ganz neuer Abbildungen, z. B. Nr. 55, 164, 170, 174, 175, 216, 256,

die mit Hilfe des Netzverfahrens hergestellt sind und daher auf der Höhe
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moderner Illustration stehen sollten, offenbar aus Gründen der Billigkeit

ganz unzureichend ausgefallen sind, und dies wiederholt sich leider bei

den späteren Bänden in steigendem Mafse. Eine Sparsamkeit an dieser

Stelle scheint mir aber wenig angebracht zu sein, und es mufs von allen

aufrichtigen Freunden des Springerschen Werkes mit Nachdruck gefordert

werden, dafs hier die nächsten Auflagen, die gewifs nicht lange auf sich

warten lassen werden, gründlich Wandel schaffen.

Braunscbweig. P. J. Meier.

87) Charles E. Bennett, Appendix to Bennett’s Latin Grammar,

for teachers and advanced students. Boston, Allyu and Bacon,

1895. XIV und 232 Seiten 8.

Auch in Nordamerika hat sich in den Grundsätzen, nach denen man

Grammatik der alten Spracheu schrieb, ein Umschwung vollzogen; man

sucht das Lehrbuch von Überflüssigem zu entlasten, den Inhalt kurz, kuapp

und geschickt zu gestalten und möglichst allen Ansprüchen zu genügen,

die heute in schultechuischer Beziehung an ein grammatisches Lehr- und

Lernbuch gestellt werden. Man beruft sich in Amerika auf die Erfahrung

der deutschen Kollegen, die beweisen sollten, dafs man mit einer Gramma-

tik mäfsigsten Umfanges sein Ziel erreichen könne. Allerdings ergiebt

sich als Korrelat zu der auf der eiuen Seite herbeigeführten Entlastung

der Grammatik denn doch auf der anderen Seite meist die bedenkliche

Gepflogenheit, einen Band Erläuterungen hinzuzufügen, in denen der Ver-

fasser seine Stellungnahme zu vorliegenden Problemen begründen will.

Diese Erläuterungen haben auch praktischen Wert, wenn sie gewisse

propädeutische Zwecke erfüllen.

So hat Charles E. Bennett, Professor an der Cornell-Universität
, der

in dem eben angedeuteten Sinne eine — nach dem Urteil John C. Rolfes

die beste in Amerika erschienene — lateinische Grammatik geschrieben,

die vorliegende Appendix hinzugefügt. Mafsgebend wären ihm die Be-

dürfnisse der amerikanischen Lehrer und vorgeschrittenen Schüler; das

Niveau des Buches läfst sich aus seiner Bestimmung für einen etwa unserm

Gymnasialunterricht entsprechenden Lehrgang ermessen, der dann aber

zugleich auf das Universitätsstudium vorbereiten soll.

Jedenfalls bieten die Erörterungen dieser Appendii den amerikanischen

Studenten und Lehrern eine ganz ausgezeichnete Gelegenheit, sich mit

den wichtigsten Thatsachen der lateinischen Sprachwissenschaft in nuce
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bekannt zu machen. Benett vereinigt mit einer guten Kenntnis der ein-

schlägigen Litteratur ein vorzügliches Geschick in Darstellung der wissen-

schaftlichen Resultate; ein Vorzug, worin er sich manchem deutschen

Grammatiker überlegen zeigt. Bennett behandelt im ersten Kapitel kurz

das Alphabet, im zweiten ausführlich und praktisch die Aussprache, im

dritten die Positionslange, im vierten den Accent, im fünften die Ortho-

graphie, in den folgenden Kapiteln Lautlehre, Flexion, Adverbia, Präposi-

tionen und Syntax. Stets tritt das Praktische in den Vordergrund
;
gegen

das, was ihm Quisquilien scheinen, zeigt der Verfasser bisweilen mehr

Abneigung, als billig; z. B. in der Ablehnung des Zwischenlauts n S. 21,

in der traditionellen Gestaltung der Regeln über die Silbentrennung S. 23.

Im allgemeinen stehen die Ausführungen Bennetts auf der Hohe der Zeit,

wenn man auch über die Hervorhebung des einen oder des andren Momepts

anderer Meinung sein kann. So kommt die Grundbedeutung des Accusativs

S. 172 ff. wohl nicht ganz zu ihrem Rechte.

Von besonderem Werte ist in diesem Buche das dritte Kapitel:

„Hidden quantity.“ Bennett ist hier nicht wie die meisten Verfasser

von Schulgrammatiken um die Schwierigkeiten herumgegangen, sondern

bat mit gutem Urteil aus dem durcbgearbeiteten Materiale seine Schlüsse

gezogen, die in der Hauptsache zu billigen sein dürften. Sein Grundsatz

ist: „Each long vowel must be supported by specific evidence“ S. 50.

Er beschränkt die Positions-Länge vor gn auf die Suffixe gnus, gm, gnum

S. 38, läfst die von Marx behauptete Länge vor gm zweifelhaft S. 40,

behandelt die Kürze vor nt und nd. S. 40 —44 vorsichtig und einleuchtend,

verwirft mit Grund die angenommene Länge im Genetiv Pluralis bei

Aeneadum, deum, nummum S. 44 ff. und giebt für die verschiedensten

Wortgattungen übersichtliche Zusammenstellungen. Zwei sehr willkommene

Wortlisten beschliefsen das Kapitel; die erste enthält die ziemlich sichern

Fälle positionslanger Silben, die zweite fafst diejenigen Wörter zusammen,

deren Quantität bestlitten wird. Bennett war in der Lage, das Hilfs-

büchlein von Marx (vergleiche diese Zeitschrift 1890, S. 187 ff. , 361 ff.)

in maueben Punkten zu berichtigen und hütet sich ebenso vor Annahme

eines viel zu weit gehenden Zweifels. N. Ph. R. 1896, S. 109.

So werden nicht nur die amerikanischen, sondern auch die deutschen

Fachgenossen Bennetts Buch mit Nutzen zu Rate ziehen.

Münster in Westfalen. K. Eullag.
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88) Thukydides, Auswahl für den Schulgebrauch von H. Stein.

I. Teil: Text, VI u. 180 S. 8. Anmerkungen 62 S. 8. 1895.

Zusammen 2 Ji. II. Teil: Text mit 2 Karten, 136 S. 8.

Anmerkungen 64 S. 8. 1896. Zusammen 1,80 Ji. Berlin,

Weidmannsche Buchhandlung.

Thukydides rechne ich zu den Schriftstellern, die man aueh in der

Schule nicht in einer Auswahl, sondern in der ursprünglichen Fassung

lesen sollte. Dies ist man dem grofsen griechischen Geschichtsschreiber

schuldig, dessen Darstellung, fast allen Episoden und Abschweifungen ab-

hold, fest und sicher fortschreitet. Ja, selbst die bei vielen so beliebte

Auslassung der Reden kann ich nicht billigen, da man damit den Schülern

nicht nur Glanzpartieen des Geschichtswerkes vorenthält, sondern sie auch

die so wichtigen Einblicke in die politische Lage, sowie in die Beweg-

gründe der handelnden Personen nicht thun läfst. Der für die Auslassung

der Reden gewöhnlich angeführte Grund kann nicht als stichhaltig gelten;

denn sie sind in der Tbat nicht so schwierig, dafs sie nicht dem Ver-

ständnis der Schüler durch den Lehrer in gemeinsamer Klassenarbeit er-

schlossen werden könnten. Welchen Widerstand Thukydides selbst der
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Anfertigung einer Auswahl entgegensetzt, sieht man am besten in der auf

den Schulen mit Recht am häufigsten gelesenen Partie, in den Büchern

VI und VII; wie wenig können die Bearbeiter einer Auswahl hier weg-

lassen! Etwas mehr, aber doch noch wenig genug läfst sich in den

Büchern I, II, III und IV ausscheiden: Das 5. und 8. Buch aber kommt

für die Schule überhaupt kaum ernstlich in Betracht.

Was nun die Auswahl H. Steins anlangt, so mufs man anerkennen,

dafs dieselbe doch wenigstens recht reichhaltig ist. Der 1. Teil enthält

die aus den & ersten, der 2. die aus den 3 letzten Büchern ausgewählten

Abschnitte. Im 1 . Buch hat der Verf. geglaubt, von der von Thukydides

eingehaltenen Anordnung abweichen zu müssen, indem er die Abschnitte

Kap. 89—96 und 128—138 unmittelbar an die Einleitung anschlofs und

dann erst Kap. 24

—

31 u. s. w. folgen liefs. Ich fürchte, dafs solche

willkürliche Abänderungen der Disposition des Schriftstellers nur dazu bei-

tragen, den Einblick des Schülers in die Eigenart des Werkes zu er-

schweren. Gewifs recht störend ist es, wenn man am Schlüsse von I 67

iniiuov lotade und von I 72 D.eyoy zoiäde liest, ohne dafs das mit diesen

Worten Angedeutete nun auch wirklich folgt. Die ausgewählten Partieen

sind iu passende Abschnitte zerlegt und mit entsprechenden Überschriften

versehen; lobenswert ist es, dafs der Verf. von weiterer Disponierung

dieser Abschnitte abgesehen hat; denn diese mufs dem Unterricht in der

Klasse Vorbehalten bleiben.

Der Text schliefst sich, wie der Verf. in dem Vorwort sagt, in den

Wortformen fast durchgängig der Stahlseilen Bearbeitung an. Doch be-

gnügt sich der Verf. damit nicht; er hat ihn auch selbständig durch-

gearbeitet und, wo es ihm nötig erschien, durch fremde und eigene Ver-

mutungen verbessert Mit besonderer Vorliebe greift er dabei zur Er-

gänzung, macht aber von diesem Mittel einen so ausgedehnten Gebrauch,

dafs es sozusagen allen Kredit verliert.

Der Kommentar ist knapp, wie ich glaube, zu knapp gehalten
;
denn

ich fürchte, er wird nicht hinreichen, um einem Durcbscbnittsprimaner

bei seiner Präparation überall das Verständnis des Textes zu ermöglichen.

Und doch sollte ein Schülerkommentar an erster Stelle gerade die schwächeren

Schüler berücksichtigen, da er nur so imstande sein wird, seinen Zweck

zu erfüllen, nämlich die Schüler vor der Benützung unerlaubter Hilfs-

mittel zu bewahren
,

indem er ihnen den Gebrauch dieser entbehrlich

macht Überdies verraifst man die Einleitung über das Leben und das
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Werk des Thukydides, die auch das Programm dieser Schulausgaben ver-

langt hätte.

Durlach. J. Sitzler.

89) Georg Osberger, Studien zum 1. Buch von Xenophons

Anabasis. Programm des Gymnasiums Speier 1895/96. Speier

1896. 56 S. 8.

So oft auch die Unternehmung des jüngeren Cyrus gegen seinen

Bruder behandelt worden ist, die Anabasis Xenophons, die verschiedene Punkte

nur obenhin und flüchtig bespricht, bietet doch noch Gelegenheit, den Stoff

von neuen Gesichtspunkten aus zu betrachten und läfst der Kombinations-

gabe manche Freiheit. Ein Beispiel ist die vorliegende Schrift. 0. er-

örtert zunächst das, was Xeuophon über das asiatische Heer des Cyrus mit-

teilt. Dieses tritt in der Darstellung Xenophons fast ganz zurück, der

Hauptgegenstand seiner Schrift ist das griechische Söldnerheer, obwohl es

an Zahl den Nichtgriechen lange nicht gleichkam. Die Angabe Xenophons

über die Zahl der Barbaren (I, 7,10—13) hält 0. mit einigen neueren

Xenophonforschem für interpelliert; obgleich die Angabe, sie hätten

100000 gezählt, gewaltig übertrieben ist, so kann mau doch einem Schrift-

steller wie Xenophon manches Zutrauen, was ein sorgfältigerer und um-

sichtigerer Forscher vermieden hätte. Warum soll die Stelle nicht eine

Anmerkung Xenophons sein, die nur im Texte steht, während wir sie als

Fufsnote angebracht hätten? Sein Buch ist jahrelang nach dem Feld-

zuge geschrieben, und wenn aus seinen früheren Aufzeichnungen etwas

nicht recht Passendes von ihm aufgenommen ist, so braucht man das

nicht sofort für interpelliert zu halten. — Der 2. Teil der Schrift O.s

betrifft das 9. Kapitel; es „enthält keine Charakteristik, sondern soll an

der Stelle, wo es eingefügt ist, wohl eher eine Art inizatpiog vorstellen“;

„man thut dem Autor Unrecht, wenn man bei Beurteilung dieses Kapitels

einen anderen Mafsstab anlegt“. Diese Meinung ist in ähnlicher Weise

schon früher, aber nicht so entschieden ausgesprochen; sie ist nur zu

billigen. Dann führt 0. aus, dafs das Kapitel von seinem Verfasser nicht

für die Anabasis bestimmt, sondern zu einem andern Zwecke — also

etwa als essay — geschrieben und nicht von Xenophon
,

sondern nach-

träglich von einem andern in die Anabasis eingeschoben sei. Dafs das

Stück früher, nicht als Teilstück der Anabasis geschrieben ist, mag richtig

sein; dagegen glaube ich, dafs mau dem Xenophon die Aufnahme in die
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Anabasis ruhig Zutrauen darf, obwohl einige Angaben des 9. Kapitels mit

sonstigen Stellen der Anabasis nicht genau übereinstimmen. — Am Schlüsse

bringt Osb. Bedenken gegen die Autbenticität der Schilderung Menouj

in II, 6 vor. Warum soll aber auch ein Xenophon nicht babeu über-

mäfsig hassen können?

Die Schrift ist recht fesselnd geschrieben und verdient zum Studium

empfohlen zu werden.

Oldesloe. R. Hausen.

90) F. Galle, Beiträge zur Erklärung der 17. Rede (Trape-

zitikos) des Isokrates und zur Frage ihrer Echtheit

Programm des Königl. Realgymnasiums von Zittau, 1896. 4.

Als ich 1878 auf Sauppes Veranlassung die Prüfung der 17. Rede

des Isokrates vornahra, fand ich nur höchst dürftiges und schwer zugäng-

liches Material als Vorarbeit vor. Zunächst untersuchte ich die Sprache,

die mir trotz Benseler nicht ausschlaggebend zu sein schien, sodann legte

ich den Schwerpunkt der Untersuchung auf den Inhalt und glaubte, aus

mancherlei Unwahrscheinlichkeiten und Unverständlichkeiten desselben die

Uuecbtheit der Rede folgern zu müssen. Diese 1878 abgeschlossene

Arbeit kam Ostern 1884 als Programm vou Arnstadt heraus. Kurz vorher war

eine Dissertation von Galle erschienen(Dresdenl883), die lediglich die Sprache

behandelt und auf Grund derselben die Rede dem Isokrates zuweist. Galles

Gründe scheinen aber nicht überzeugend gewesen zu sein, denn Ref. fand trotz

derselben mit seinem Zweifel manche Zustimmung, ein Zeichen, dafs die

geltend gemachten Bedenken nicht unerheblich waren. Inzwischen erschien

die Lipsiussche Bearbeitung vou Meier- Schömanns Attischem Prozefs, die

Ref. nur zur Hälfte, und auch dies nur in den letzten Wochen vor dem

Drucke seiner Programmabhaudlung hatte benutzen können, und regte zu

neuen Einzelforschuugen auch in der Frage des Trapezitikos an. Daher

erfolgten bald auf Grund dieses vortrefflichen Werkes einzelne Berich-

tigungen der letzteren Arbeit, andere brachten die Rezensenten desselben

aus eigener Forschung. Immerhin blieben manche unserer Bedenken uner-

ledigt, und die vou uns behauptete Unechtheit der Rede fand noch viele An-

hänger. Jetzt hat Galle in dieser neuen Arbeit, die alle bisherigen Be-

handlungen der Rede im ganzen und einzelnen an Gründlichkeit, Klarheit

und sachlich ruhigem Urteil weit hinter sich läfst, die Trapezitikos-Rede

einer erneuten Prüfung unterzogen, die zu dem Schlüsse kommt, dafs der
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Trapezitikos dem Isokrates doch zuzuweisen sei. Galle zeigt sich in der

erwähnten Abhandlung gegenüber des Rezensenten skeptischem Standpunkt

sehr konservativ. Dank seinen äufserst gründlichen Studien berichtigt er

unsere Auffassungen und hebt unsere Bedenken an vielen Punkten, was

wir dankbar anerkennen. Mit grofsem Fleifse und Scharfsinn hat er die

hauptsächlichsten juristischen Schwierigkeiten nach unserer Ansicht gelöst

und wenigstens nachgewiesen, dafs die Rede wirklich gehalten und von

Isokrates geschrieben sein kann. Trotzdem sind wir nicht bekehrt und

halten den ganzen Vorgang, auf dem die Rede beruht, für unwahrschein-

lich, sowohl die Deponierung der sechs Talente, als das ganze Verfahren

des Pasion und besonders alles, was sich an die ausgestellte Urkunde

knüpft. Jedenfalls hat Galle das grofse Verdienst, die bisherigen Schwierig-

keiten in der sachlichen Erklärung gelöst zu haben, und wird bei der

gerühmten Gründlichkeit und klaren Behandlungsweise auch in der Frage

der Echtheit wohl bei weniger skeptisch angelegten Naturen Beifall finden.

Arnstadt. B. Grosse.

9t) Q. Horatii Flacci opera omnia. The works of Horace with

a commentary by Wiekhain. Vol. I the ödes, carmen saecul.,

and epodes. Third ed. Oxford, at the Clarendon Press. London,

H. Frowde, 1896. 436 S. 8. gcb. 12 ah.

Diese äufserlich sehr stattliche Ausgabe erscheint schou zum dritten-

male, scheint sich also die Sympathieen der beteiligten Kreise in England

erworben zu haben. Und diese verdient sie durchaus. Da die Grundsätze,

nach denen sie gearbeitet ist, bekannt sind, so erwähne ich nur, dafs auch

diese neueste Auflage auf deutscher Ausgabe beruht, und dafs die be-

kanntesten Horaz-Arbeiten berücksichtigt sind. Neue Ansichten habe ich

nicht gefunden, wohl aber neue Begründungen, schlagende Parallelen und

ein selbständiges Urteil. In den appendices enthält I. on the unknown

names in the ödes eine Klassifizierung der Namen der Geliebten des Horaz

mit dem bekannten Endurteil. II. Horace’s use of the complementary

Infinitive with verbs and adjectives eine, wie es scheint, vollständige, gut

geordnete Sammlung der in Betracht kommenden Fälle. Nach dem üb-

lichen index of metres folgt IV. eine collation of MS in library of Queens

College, Oxford, von der Resultate nicht zu erwarten waren.

Hirschberg (Schlesien). Emil Rosenberg.
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92) C. Suetonii Tranquilli, Vita Divi Claudii. Commentario in-

struxit II. Smllrta. Groningae, apud J. B. Wolters, 1896.

192 S. 8. * 4.20.

Diese Ausgabe der Vita Divi Claudii von Sueton ist eine Grouinger

Dissertation, deren grofser Umfang — 192 Seiten für 46 kleine Kapitel —
sich dadurch erklärt, dafs der Verf. unter dem Text, der auf mancher

Seite nur eine Zeile einnimmt, zunächst einen Abdruck von zahlreichen

Parallelstellen der verschiedensten Autoren giebt, wie Dio, Velleius, Ta-

citus, Strabo, Victor, Horatius, Florus, Orosius u. a., und darunter als

„specimen literarium“ einen aufserordentlich reichhaltigen fortlaufenden

Kommentar.

Der Text stimmt, abgesehen von orthographischen Kleinigkeiten, bei

denen jedoch volle Konsequenz vermifst wird, mit dem in der Ausgabe

von Roth überein; wo er von diesem abweicht, folgt er, zum Teil mit

Recht, dem Vorgänge anderer Erklärer. So z. B. c. 13. p. 63 aquila, wo

der nach Orosius meist aufgenommene Plural aquilae schon von Casau-

bonus zurückgewiesen ist; c. 41, p. 164 sed transiit, wo das zwischen

beiden Worten stehende et schon von Torrentius und Madvig getilgt ist;

c. 44. p. 169 urguebant, das an Stelle von argucbant schon von Baum-

garten-Crusius und Madvig empfohlen ist. Weniger notwendig dagegen

scheint mir die allerdings von Mommsen verlangt» Schreibung in c. 23,

p. 107, inter consulum sellas tribuniciove subsellio, für tribunicio subs.,

wo Sm. in der Anmerkung sogar empfehlen möchte inter consulum selbis

sella tribuniciove subsellio.

Nur ein Druckfehler ist es wohl, wenn c. 1, p. 11 dilcxeril, et co-

heredem instituerit geschrieben ist für ut coheredem, desgleichen c. 37,

p. 138, vicesimo . . . dii für die.

Den wichtigsten Teil der Ausgabe bildet der Kommentar, der nach

allen Richtungen hin aufserordentlich reichhaltig ist und als Probestück

der litterarischen Kenntnisse des Verf. alle Anerkennung verdient. Er

enthält im Anschlufs an die von Sueton erwähnten Ereignisse und Personen

eine grofse Fülle von Angaben über geschichtliche und geographische

Dinge, über Staats-, Rechts-, Sacral- und Privataltertümer u. dergl. m.

Hierbei zieht der Verf. mit grofser Sorgfalt und Belesenheit die Forschungen

anderer Erklärer und Gelehrten, zuweilen auch mündliche Äufserungen

seiner Lehrer heran, und besonders durch Benutzung der Inschriften kommt

er bisweilen zu neuen Resultaten. So werden z. B. c. 9, p. 37 die Worte
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in vacuum lege praedialoria venalis pependerit erst jetzt verständlich

durch Heranziehung der lex Malacitana, C. I. L. II, 1964. Dem gegen-

über läfst sich aber auch nicht verkennen, dafs viele dieser Untersuchungen,

über deren Richtigkeit ich die Kontrolle speziellen Fachleuten überlassen

muls, doch über das binausgehen, was inan von einem solchen Kommentar

erwartet. So wird — um nur ein Beispiel anzuführen — zu c. 13, p. 59,

wo Sueton von der Verschwörung des Asinius und Satilius spricht, in der

Anmerkung nicht nur alles beigebracht, was über diese beiden selbst,

sondern auch, was über ihre Kinder und sonstigen Verwandten bekannt

ist, unter Citiernng der betreffenden Autoren und Inschriften. Die sprach-

lichen Erklärungen und die Bemerkungen über Suetons Sprachgebrauch sind

verhältnismäfsig dürftiger und überdies zuweileu ungenau. So z. B. wird

zu c. 8, p. 31 s. t. quotiens addomnscerd bemerkt, dafs Sueton diesen

„coniunctivus iterationis“ öfters habe, während er ihn doch ausnahmslos

immer anwendet; unter den von Sm. angeführten, übrigens keineswegs

erschöpfenden Belegstellen für quotiens mit dem Konjunktiv, beruht wohl

die erste, Caes. 4, auf einem Versehen, ich habe wenigstens dort ein Bei-

spiel nicht finden können.

Die Sprache ist leicht verständlich und im ganzen korrekt, wenn

auch Wendungen wie „quam opinionem non amplcdendum videtur“,

dubito num, veto ne u. dergl. selbst in einem Kommentar vermieden

werden sollten, p. 37, Z. 12 v. o. 1.: ist „bona veniri jtotuisse"

wohl nur ein Druckfehler für venire.

Bergedorf. R. Dflpow.

93) C. P. Caspari, Briefe, Abhandlungen und Predigten aus

den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen

Altertums und dem Anfang deB Mittelalters. Teils

zum ersten-, teils zum zweitenmale herausgegeben und mit An-

merkungen und Abhandlungen begleitet von C. P. C. Chri-

stiania, Mallingsohe Buchdruckerei. XIV u. 474 S. 8.

Das sehr umfangreiche Buch, auf dem Titel mit „Universitätspro-

gramm“ bezeichnet, enthält sechs pelagianiscbe Briefe und Traktate

(S. 1— 167), zwei Schreiben erbaulichen Inhalts (S. 169—182) und fünf

Predigten aus dem Schlufs der altkirchlichen Zeit (S. 183—220) Wegen

ihrer eigentümlichen sprachlichen Form verdienen diese Litteraturdenk-

mäler, die übrigens auch für die Kulturgeschichte von Interesse sind,
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seitens der Philologen Beachtung, die sich mit. dem Studium der sinken-

den Latinität und der Anfänge der romanischen Sprachen beschäftigen.

Über die Zeit der Abfassung und die näheren Umstände handelt der ge-

lehrte Herausgeber in eingehender Besprechung S. 223—472.

Der Teitabdruck bietet am Fufse den kritischen Apparat, zuweilen

in weitschweifiger, für ein nicht-philologisch geschultes Publikum berech-

neter Art, gelegentlich auch mit erklärenden Bemerkungen. Da cs sich

bei mehreren Stücken um die erste Veröffentlichung handelt, so liest sich

der Text natürlich noch nicht überall glatt, doch mufs man anerkennen,

dafs der Herausgeber, dank seiner Vertrautheit mit der einschlägigen Litr

teratur, vieles richtig bergestellt bat und dem Zusammenhang gerecht

gewordeu ist. Weniger der äufsereu Überlieferung, der er häufig mit

angeblich ausgefallenen Wörtern und Satzstücken aufzuhelfen sucht. Wir

notieren im folgenden einige Stellen, an denen wir bei der Durchsicht zu

anderen Resultaten gekommen sind, beschränken uns dabei aber auf die

Stücke, welche hier zum ersteumale herausgegeben werden.

Zu I, S. 3, Note 2 wird richtig /eris unter dem Texte vorgeschlagen

und ist oben einzusetzeu. — Note 7 : falsch ist habilationibus für lahori-

bus (Codd.) konjiziert, das durchaus am Platze ist. — N. 11 gebt ad

inferum (S.) dem in inferum (M.) vor. — S. 4, N. 5 lesen wir posse

nos ... servire. — N. 7 deo mit S. ; N. 9 mit S. contemnit; N. 20 mit

MS. eomtemptus est; negatur (S); S. 5, N. 8 errat quisque, gut (S.);

N. 13 maledicenlibus (ohne sibi, mit den Handschr.); S. G, N. 6 ncc

(S.) ; N. 8 gui (Codd. que)\ N. 19 puta (S.); N. 22 ohne vertun, das in

den Handschr. fehlt ; N. 26 expiantur (modica ist Neutrum)
; S. 7, N. 9

ohne Einschub vou paucissimos

;

N. 13/14 qui tarn doctrinam ... exempla

ohne den Einsatz von ut perfectam und mit Änderung von vitam in qui

tarn. — S. 8, N. 4: Id circumplexus mit Streichung von (id)circo; da-

mit wird Casparis Zusatz luiec otnnia breviter überflüssig. — S. 9, N. 12:

sum (mit S.); N. 18 kann der Zusatz fieri fehlen. — S. 11, N. 11: enitn

(Codd., denique Casp. , der an den Gebrauch von enim — autem nicht

gedacht zu haben scheint); N. 19 tutm (Codd., iam Casp.
;
nam ist =

sed). — S. 18, N. 6 ist haec singulu in den Text zu setzen. — S. 19

N. 2 ist alio mit MV. zu lesen. — S. 189, N. 8 liest Caspari adventum

Domini cumexspectantes und hält cumexpectare für einen Zuwachs unserer

Lexica. Allein er hat nur falsch aufgelöst oder eine falsche Auflösung

seiner Handschrift nicht erkannt: der Verfasser hat unzweifelhaft adven-
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tum dominicum expectantes geschrieben. — Hätte der Herausgeber das.

weiter unten N. 13, wo er wieder adventuni domini
,
cum praescire non

qui vit (quiemt die Handschr.), quem stupor ignorantiae gravioris pressit

(ui pressit die Handsehr.), schreibt, die gleiche Auflösung vorgenommen

und nt richtig verwertet, so hätte er nachher keinen Satz („ non compre-

hendes“) zur Vervollständigung der Periode einschieben brauchen. Es ist

demnach hier zu korrigieren: adventum dominicum praescire non quicrii,

quem stupor ignorantiae gravioris suppressit etc. Die Form quierit bietet

die Handschr. das. N. 23, wo Caspari sie ohne Not in quieverit geändert

hat. — S. 209, N. 23 ist praeftunl nach beiden Codices zu halten;

Caspari änderte praesunt. f f

94)05) I. Scriptores latini medii aevi Suecani ediderunt Johannes

Paulson et Lars Wiihlin. I. Petri de Dacia Vita Christinae

Stumbelensis edidit Johannes Paulson. Fase. II. Secundum de

vita Christinae librum continens. Qotoburgi, Wettergren & Kerber,

1896. V u 257 Seiten gr. 8.

II. Johannes Paulson. In tertiain partem libri Julia-

censis annotationes. Acccdit appendicis loco eiusdem partis

initium adhuc ineditum. Göteborg, Wettergren & Kerber, 1896.

66 S gr. 8. 1 kr. 50 Öre.

Beide tfichtige Arbeiten, von denen die erstgenannte den Brüdern

Esaias und Elof Tegner als duoig J/./jtj re <pihq re gewidmet ist, hängen

zusammen, weswegen wir sie unter einer Rubrik anführen. Verf. hat

sich auf dem schwierigen, von ihm hier behandelten Gebiete bereits recht

vorteilhaft bekannt gemacht durch sein Programm: „Jülicher-handskriften

tili Petrus de Dacia“, Göteborg 1891, in welchem er nachweist, dafs der

codex Juliacensis, der ausser den lateinischen anf das Leben der heiligen

Christine bezüglichen Schriften des mittelalterlichen schwedischen Autors

Petrus noch von diesem nicht herrührende, aber ebenfalls das Leben der

Genannten betreffende Mitteilungen enthält, aus drei verschiedenen Teilen

besteht. Von diesen hat Petrus, wie Paulson ferner mit guten Beweisen

zeigt, den ersten und zweiten entweder verfafst oder wenigstens kompiliert,

auch den dritten für die Textkritik in der bisher vorliegenden Gestalt

allerdings fast belanglosen, wenigstens veranlafst. Da nun das grofse

Sammelwerk der Acta Sanctorum der Bollandisten in lib. IV, die vigesima

secunda Junii, pp. 294—348 diesen dritten Teil ebenfalls enthält, hat
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Verf. den Codex Juliacensis mit den erstgenannten diesbezüglichen Berichten

genau verglichen und mit treffendem Blick erkannt, dafs die für die Textes-

gestaltung vorwiegend in Betracht kommenden Acta doch an nicht wenigen

Stellen ursprünglich richtige Lesarten des Manuskripts durch falsches Lesen

oder unüberlegtes Verändern entstellt haben, und es ist ein grofses Verdienst

der vorliegenden Arbeit von Paulson, dafs er bei aller wohlverdienten An-

erkennung der Bedeutung des riesigen Werkes der Bollandisten dennoch

die demselben in dem genannten Abschnitt anhaftenden Fehler erkannt

und teils nach dem codex, wo dies anging, teils und ganz besonders auf

Grund gediegener eigener Beobachtung fast durebgehends recht gut ver-

bessert hat.

Die Ausgabe Paulsons enthält zunächst die praefatio Petri, dann 15

im Stile der mittelalterlichen Verfolgungen gehaltene Visitationen der

heiligen Christine, die hinter der 13. durch einen Abschnitt Petri et

Christinae epistularum commercium, welcher 15 meist vou Petrus an

Christine gerichtete Briefe bietet, hinter der 14. durch eine Lebens-

beschreibung der Christine und 7 weitere Briefe, endlich hinter der 15.

durch 41 Epistelu unterbrochen werden. Die Briefsammlung giebt zwar

vorwiegend die Korrespondenz, die Petrus und Christine gegenseitig gepflogen,

wieder, doch finden sich darunter auch nicht wenige Briefe anderer

Heiliger, wie des Mauricius, Johannes Plebanus, Laurentius, ßertoldus,

Volquinus u. a. an beide. Die Ausgabe behält die vom codex beobachtete

Reihenfolge genau bei, doch erscheint es anderseits sehr dankenswert,

dafs Verf., da in den Actis Sanctorum zur Erlangung einer besseren Über-

sicht über das Leben der heiligen Christine Teile des Manuskriptes ver-

setzt und mit anderweiten Einlagen untermischt sind, durch eine Tafel

sehr übersichtlich andeutet, wo sich alle Teile seiner Ausgabe in der

Papeubrochschen Edition der Acta finden.

II. In den eigentlichen annotationes in tertiam partem libri Juliacensis,

welche 38 Seiten umfassen, spricht sich Verf. zunächst über die Gründe

aus, die ihn entgegen der Gepflogenheit der meisten Herausgeber mittel-

alterlicher Werke und Schriftstücke zur Beibehaltung der mittelalterlichen

Orthographie veranlafst haben
;
man wird sie nur billigen können

,
zumal

man auf diese Weise das Werk in reinerer Gestalt wieder erhält Recht

gut und vollständig ist das Verzeichnis aller der üblichen lateinischen

Orthographie nicht entsprechenden, vom Verf. beliebten Schreibweisen

und insbesondere die Zusammenstellung aller jedesmal dasselbe Wort be-
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treffenden orthographischen Abweichungen des Codex und der Acta unter

sich. Der Hauptwert der annotationes liegt aber in der sehr fleifsigen

Sammlung aller in beiden nicht übereinstimmenden Lesarten. S. 39 und

40 enthalten den Schlufs der auf die Christine bezüglichen Angaben der

Acta, da die am Ende von Fol. CIX daselbst gemachte Bemerkung

„ Cetera desideranttir“, wie Paulson in seinen Jülicher-handskriften p. 8,

n. 2 überzeugend nachgewiesen hat, auf Irrtum beruht, zumal Blatt CX

herausgefallen ist. Mit Hilfe des Jülicher codex hat nun der Heraus-

geber den Inhalt des fehlenden Blattes in sehr dankenswerter Weise er-

gänzt. Als Anfang hat er ferner auf S. 41—66 den von den Bollandisten

absichtlich, d. h. weil er den oben erwähnten Briefen an geeigneten

Stellen beigemischt ist, ausgelassenen Anfang des dritten Teiles der Hand-

schrift beigegebeu und dessen Lesbarkeit durch sehr gediegene Konjek-

turen erhöht.

Was die eigenen Vermutungen Paulsons angeht, so erscheinen dem

Ref. aufser der sehr grofsen Zahl anderer, hier lediglich aus Mangel

an Kaum nicht angeführter Konjekturen nachstellende treffliche ganz

besonders erwähnenswert S. 12 vermutet er richtig, dafs Fol. LXIV r l

8 v. 12 der Acta die Worte de civitate im Gegensatz zu der dort herrschen-

den Auffassung mit den folgenden cunctis comitantibus zu verbinden

sind: S. 13, dafs Fol. LXV p. 298 A. v. 1 cumquc haec et plurima,

S. 14, ibid. B. v. 13, dafs hinter rnissi das aus qui auf Grund einer

gewöhnlichen Verwechselung entstandene et zu setzen ist. Die Fol.

LXVI p. 299 A. v. 16 hinter parcimus vorhandene Lücke füllt er (S. 14),

unbedingt richtig, folgendermafsen aus: nos mim sanam et hitarem et

iucundam tc procurabimus et ditabimus. Fol. LXVII® B. v. 3 billigt

er (S. 15) die Lesart der Acta comminationes, verwirft aber mit Recht

vüipenderet, wofür er scharfsinnig das an das vorhergehende arguerct an-

klingende respuerä vermutet; ibid. v. 12 schlägt er (S. 15) unzweifelhaft

richtig vor
:
quia sol iam tendebat ad occasum, domum redire communiter

statucrunt, Fol. LXIX D. v. 5 (S. 17) für cum ubi dum, E. v. 16 für

wide nunc. Fol. LXX § 37 v. 13 schiebt er treffend (S. 18) hinter

voces surstim in acrc audivit ein ijtsos tarnen minime vidit; Fol. LXXIII

C. v. 5 setzt er (S. 19) coniinuas (sc. noctes) für continue, Fol. LXXVII

C. v. 6 (S. 21) pedibus für per qiedes

;

Fol. LXXX D. v. 15 zieht er

(S. 23) mit Recht die Lesart der Acta proxime der des codex proxima

vor; Fol. LXXXIII C. v. 20 schlägt er (S. 24) gegen die an sich gute
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I«esart inconsolabiliter der Acta und incorporabiliter des Manuskripts

inproportionabiliter vor; Fol. LXXXV E. v. 14 ergänzt er (S. 25) die

mit den Worten iu ultima vero nocte beginnende Periode so, dafs er hinter

memorata einschiebt omittentes; ibid. p. 321 A. v. 2 setzt er (S. 26)

für snncl tarnen semel tantum

;

Fol. XCI1 C. v. 16 schiebt er (S. 30)

cst hinter sermtus ein und liest: potestas quam hohes, non potestas,

sed potius coada servitus est; est mim licentia; Fol. XCV § 137 v. 14

schreibt er (S. 31) catenam für das von den Actis gebotene cateram.

Fol. XCVII § 144 v. 7 empfiehlt er (S. 32) auf Grund der Vergleichung

mit v. 22 subula cum filo für suhula ct filo, Fol. XCVIII E. v. 11 für

die Lesart der Acta sui generis qualitatem abominalitcr ostendebant und

die noch unverständlichere des Codex sui generis abhominalitem (!) quali-

tatem (S. 32) das leicht zu findende und dabei elegante abominabihm

qualitatem; Fol. XCIX p. 337 A. v. 12 liest er (S. 33) für revivificamus

der üblichen Schreibweise entsprechend richtig revifimmus; ibid. v. 16

billigt er (S. 34) die Lesart der Acta repletam, welche dem folgenden

consumptam entspricht; Fol. CIII C. v 14 stellt er (S. 35) mit leichter

Mühe cumquc haec et alia bis similia her ; ibid. D. v. 8 setzt er (S. 35)

für das von den Actis gegebene ubi inter alias nur ubi inter; Fol. CVI

§ 180 v. 7 (S. 36) für sub nostra es potestate mit einfacher Umstellung

sub nostra potestate es; Fol. CVII § 184 v. 19 (S. 37) blasphcmassent

für blasphemarcnt

;

ibid. § 185 v. 7 (S. 37) behält er mit Recht die

durch die folgenden Worte tiirasque silvas verteidigte Lesart Vietnam

silvam bei.

In dem von Paulson herausgegebenen
, in textkritischer Hinsicht,

da die meisten notwendigen Verbesserungen sich von selbst ergaben, ab-

sichtlich nicht mit derselben Sorgfalt behandelten Anfänge des 3. Teiles

der Jfllicher Handschrift hat er LVII r ! derselben (S. 47) sc ipsam, ibid.

v. 1 (S. 48) in diem wiederhergestellt. LVIH r ! billigt er (S. 50) die

Lesart der Acta viribus parccns und schreibt daher nec orationem negli-

gens neque viribus parems neque etc.; LV1II v.‘ setzt er (S. 52) eben-

falls mit den Actis vor af/lidicmem post; ibid. v.s vermutet er (S. 53)

treffend saxis rigidissimis für saxis frigidissimis

;

LIX v.
! schiebt er

richtig (S. 57) mit den Actis hinter cupienfes qui ein und schlägt LXI

v.
1

(S. 63) auf Grund der Lesart derselben für devoraturi essent devorati

cssenl vor.

Schliefslich bemerkt Rezensent, dafs er die von Paulson in mittel-
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alterlicher Schreibweise gedruckten Konjekturen der Einfachheit wegen

in unserer heutigen Orthographie wiedergegeben hat.

Die Arbeiten verdienen unbedingt die beste Empfehlung und weiteste

Verbreitung.

Pinne (Posen). L6schhorn.

96) Kulturgeschichte des klassischen Altertums. Leipzig,

P. Friesenhahn, 1697. 594 S. 4. Gebunden in Prachtband J(12. 50.

Das hier zu besprecheude Werk bildet den 2. Band der in vierter,

vollständig neu bearbeiteter Auflage erscheinenden Kulturgeschichte von

Friedrich v. Hellwald. Es zerfällt in drei sehr ungleiche Teile.

Die Kulturgeschichte der Griechen hat S. 1—160 Adolf Holm, eine

Skizze über die Etrusker S. 161 — 189 Wilhelm Deecke, den

weitaus gröfsten Teil, S. 190—569, Roms Kultur, Wihelrn Soltau

bearbeitet Eis folgt ein Sachregister, von Otto Henne am Rbyn zu-

sammengestellt. Einen streng wissenschaftlichen Mafsstab wird man bei

der Beurteilung des Buches nicht anlegen, das sich au das Interesse wei-

terer Kreise wendet und durch seine Ausführungen der Antike viele alte

Freunde bewahren und viele neue hinzuerwerben will. Man wird auch

den gelehrten Apparat, der sonst die Handbücher fast unlesbar macht,

gern vermissen. Dnd doch stehe ich nicht an, die Bearbeitung der

griechischen Kulturgeschichte für höchst beachtenswert und geradezu für

unentbehrlich zu erklären für jeden, der tiefer in das Verständnis griechi-

schen Geisteslebens eindringen will. Die Arbeit über die Etrusker ist

trotz ihrer Kürze aufserordentlich inhaltreich. Holm und Deecke haben

den Standpunkt der Forschung kurz zusammengeiafst und in sehr geeig-

neter Form mitgeteilt. Dagegen will es dem Kef. bedünken, dafs der

im Vorwort S. VH ausgesprochene Satz: „Es konnte nicht Aufgabe der

Verfasser sein, ihr subjektives Urteil und das Ergebnis ihrer Spezial-

forschung in den Vordergrund zu stellen“, von Soltau mehrfach aufser

acht gelassen ist. Denn während bei Holm und Deecke kaum einige

Büchertitel in den Anmerkungen begegnen, finden wir S.s Schriften

mehrfach erwähnt und S.s persönliche Ansichten auch im Texte sehr deut-

lich zum Ausdruck gebracht, z. B. über die Entwickelung des römischen

Heerwesens S. 250. Gegen die hier gegebene Darstellung liefseu sich

mancherlei Einwendungen erheben.
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Überhaupt sind die verschiedenen Kapitel von sehr verschiedenem

Werte. Trefflich ist z. 6. die Darstellung des römischen Ständekampfes,

ferner das Kapitel : „ Der römische Staat und das Christentum “. Dagegen

erhebe ich entschieden Protest gegen das über Jesus Christus, seine Lehre

und seine Persönlichkeit Gesagte! Dafs Christus Gottes Sohn ist, will

der Verfasser nicht sagen und kommt daher zu unerträglichen, phrasen-

haften Auseinandersetzungen.

Inwieweit Soltaus Darstellung hier durch die früheren Auflagen des

Buches beeinflufst ist, vermag ich nicht zu sagen
,

glaube aber aus man-

chen Wendungen und Irrtümern schliefsen zu müssen, dafs vielerlei aus

den früheren Auflagen herübergenommen ist Ich will zum Beweise nur

einiges hervorheben. S. 304 wird des Lucilius Lebenszeit von 148—103

angegeben. Das war früher allgemeine Annahme, jetzt meint man wohl

ohne Widerspruch, Lucilius habe von 180—103 gelebt S. 332 wird

behauptet, zwischen C. Gracchus und Actium lägen 80 Jahre. Keinem

Schulmanne wird solch ein Versehen begegnen. Auch von einer Rechen-

schaftsablegung römischer Magistrate (S. 339) wird mau nicht sprechen

dürfen, und S. 359 nicht behaupten, dafs Plebejerinnen in die öffent-

lichen Schulen wandern mnfsten! War doch aller Unterricht Privat-

sache. Ferner wird man nicht sagen könuen, was S. 346 steht: „Ciceros

Verrinen bildeten den Anfang seiner politischen Carriöre“. Da8 ist weder

sprachlich noch sachlich richtig. Und nun gar der Satz auf S. 319:

„War schon das Übel der Sklaven- und Plantagenwirtschaft arg genug,

so übertrifft doch das, was über die Sklavenjagden, über die Ausdehnung

dieses Bändels und die sauberen Mittel oder Vermittler, deren sich die

Herren der Welt dabei bedienten — höher gehängt zu werden.“ Solch

einen Gallimathias kann Soltau nicht geschrieben, sondern nur bei der Neu-

bearbeitung auszumerzen übersehen haben. — Ich könute noch eine An-

zahl ähnlicher Fehler anführen, doch würde das ermüden. Alle diese

Dinge lassen sich mit einiger Sorgfalt bei der 5. Auflage der Kultur-

geschichte, die ja nicht sehr lange ansbleibcn wird, vermeiden. Nur ein

Punkt, der auf das ganze Buch Bezug hat, sei hier noch mit einigen

Worten erwähnt: die Illustrationen.

Dafs in eine Darstellung der Kulturgeschichte Abbildungen gehören,

wird heutzutage niemand bezweifeln. Aber man muls verlangen, dafs die

Bilder zu dem nebenstehenden Texte in Beziehung stehen. Das ist nun

in diesem Werke nicht immer der Fall. Die Tafel mit dem Parthenon
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gehört etwa zu S. 82, nicht nach S. 144, wo die hellenistische Zeit be-

handelt wird. Das Bild der Laokoongruppe — nebenbei gesagt völlig

mifslungen — gehört nicht in das Kapitel, das von Itoms Kultur in den

ersten Jahrhunderten der Republik handelt. Noch schlimmer steht es in

dieser Beziehung mit den in den Text eingeschobenen Abbildungen. In

die Darstellung der Gracckischen Unruhen haben sich die Bilder von

Pompei verirrt! Es ist geradezu unglaublich, was in dieser Beziehung

geleistet ist. Wenn aber die „Kulturgeschichte des kl. Altertums“ in

erster Linie ein Lesebuch und kein Bilderbuch sein soll, mufs für die

Zukunft hier Wandel geschaffen werden. Auch das grelle Rot des „Pracht-

einbandes“ ist mehr auffallend als gefallend.

Trotz mancher Ausstellungen, die ich an dem Buche oder einem

Teile desselben gemacht habe, zweifle ich nicht, dafs es einen weiten

Leserkreis finden und manche neue Freunde der Antike gewinnen wird.

WolfenbQttel. Brunoke.

97) Ad. Rademann, 25 Vorlagen zum Übersetzen ins Latei-

nische bei der Abschlufsprflfung auf dem Gymnasium. Berlin,

Weidmannsche Buchhandlung, 1896. 45 S. 8. j( o. 80.

Eine solche Gabe wird manchem Fachlehrer willkommen erscheinen

;

denn eine geeignete Vorlage für eine Prüfungsarbeit zu finden, die ein

möglichst in sich abgeschlossener Aufsatz sein, inhaltlich und sprachlich

an die durchgenommene Lektüre sich anschliefsen, auf die gelernten gram-

matischen Regeln und wichtigsten syntaktischen Gesetze Rücksicht nehmen

und doch die sonst geforderte Durchschnittsleistung nicht übersteigen soll,

ist nicht immer eine leichte, jedenfalls immer eine unbequeme Aufgabe.

Nur im allgemeinen kann man die „25 Vorlagen“ als den eben angedeu-

teten Forderungen entsprechend bezeichnen. — 5 Stücke schliefscn sich an

Livius XXI, 5 an Livius XXII, 4 an Cic. de imp. Cn. Pomp., 6 an Cic

in Cat., 2 an Cic. pro Arch., 3 an Cic pro rege Deiot. an; sie verarbeiten

die Phraseologie, soviel wir sehen, angemessen — es wird eben voraus-

gesetzt, dafs der Schüler sich einen tüchtigen Schatz von Phrasen und

Vokabeln angeeignet hat — , und die in jedem Stücke zur Verwendung

kommenden grammatischen Regeln geben zur Genüge Gelegenheit, die

Kenntnisse der Schüler auf sprachlichem Gebiete zu prüfen. Wenn
Verf. in der Vorrede sagt, seine Übersetzungsvorlagen seien aus der Praxis

hervorgegangen, so ist das natürlich nicht so zu versteheu, als seien sie
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zu dom Zwecke, dem sie bestimmt sind, schon alle angewandt und er-

probt. Wir bezweifeln überhaupt, dafs sie so, wie sie geboten werden,

ohue weiteres benutzt werden können. An die Leistungsfähigkeit der

Schüler werden ziemlich hohe Anforderungen gestellt. Verf. giebt dies

selbst zu; und wir begrüfseu es mit Freuden, dafs er den Schülern die

Mindestforderung überschreitende Zumutungen stellt; wir halten es für

nötig und haben dies selbst wiederholt ausgesprochen, dafs, wenn die Lei-

stungen des Gymnasiums in den klassischen Sprachen nicht mit der Zeit

in gefahrdrohender Weise herabgedrückt werden sollen, jede Klasse über

dem uach deu Lehrplänen zulässigen niedrigsten Mafse der Leistungen

erhalten werden mufs. Indessen darf man bei einer Prüfungsarbeit die

Aufgabe nicht höher bemessen, als sie durchschnittlich der Klasse gestellt

wird; Rademauns „25 Vorlagen“ wird man aber, wie wir glauben,

meist nur einer ganz guten Klasse mit Aussicht auf Erfolg bieten köuuen.

Zudem sind die Aufgaben fast durchweg für eine 2stündige Klausurarbeit

zu lang; etwas über 40 gewöhnliche Druckzeilen wird der Schüler bewäl-

tigen können, aber 50, 60, ja 70 Zeilen, wie sic hier gegeben werden,

sind zu viel. Daher wird mancher Fachgenosse die ihm in diesen Vor-

lagen gebotene Hilfe gern anneluneu, aber er wird sich manche der Auf-

gaben erst noch zurcchtstutzen müssen, wie er deun ohnehin dem Schüler

einige Vokabeln und sonstige Noten hinzufügen wird, die Verf., um dem

Lehrer freie Hand zu gebeu, weggelassen hat.
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98) Musici scriptores Graeei. Aristoteles Euclides Nicomachus

Bacchius Qaudentius Alypius et melodiarura veterura quidquid

exstat ed. Carolus Janus, Lipsiae apud B. G. Teubnerum, 1895.

XCIII u. ‘503 S. 8. M ».

Dreifsig Jahre etwa sind es her, seit der Herausgeber den Entschlufs

zu diesem Werke Voll ungemeiner Mühe, Arbeit uud Sorgfalt fafsto. Es

sind darin, wie der Titel zeigt, die Musiker der Griechen aufser Ari-

stoxenos enthalten; mit diesem war der Herausgeber beschäftigt, als er

hörte, dafs Marquard mit seiner Ausgabe (erschienen 1868) schon fertig

sei. Aristoxenos könnte daher ausgeschlossen werden. Aus Aristoteles

sind in fünf Kapiteln alle Stellen ausgebobeu, welche über Musik han-

deln; es folgen Pseudo-Aristotelis de rebtis musicis problcmata mit einer

längeren Einleitung namentlich über ihren Ursprung und ihren Zusammen-

hang mit Aristoteles selbst; au dritter Stelle schliefst sich an Euclidis

sectio canonis; die Einleitung spricht kurz über Euclid seihst, dann in

ausgedehnter Weise De l’ythagoreorum veterum doctrina; die Einleitung

zu Cleonidis isagoge ist meist kritischer Art; zu dem Euchiridiou und

den Exccrpta Nicomachi ist eine ausführliche Einleitung über des N. Zeit
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und seine Schriften vorausgeschickt; es folgen die Isagoge des Bacchius,

Gaudentius und Alypius, zu letzterem namentlich sind die Notenzeichen

und ihr Ursprung besprochen ; in der Ausgabe selbst sind die aijfjsia der

drei Genera (diatonum, chromaticum, enarmonium) der verschiedenen tq6-

noi durch Hinzufügung unserer Noten verdeutlicht
;
sodann sind noch Ex-

cerpta Neopolitana und die Carminum graecorum reliquiae, nämlich das

Stasimon aus dem Orest und die drei in Delphi gefundenen Hymnen mit

Transscription (in f und | Takt) gegeben, ebenso Sicili epitaphium aus

Tralles in S Takt, auch die drei Hymnen des Mesomedes in Musam, in

Solem, in Nemesin. Neben zwei ausführlichen Indices ist noch eine Ta-

bula notarum omiiium auctore Alypio und eine Phototypie des Hymnus

in Musam nach dem Cod. Ven. Marc. VI, 10 hinzugefügt. — Die Hand-

schriften sind — weil über 200 an Zahl — in der 91 Seiten umfassen-

den Einleitung aufgezählt und die wichtigeren eingehend besprochen.

Bückebarg. E. Köhler.

99) Ausgewählte Briefe von M. Tullius Cicero. Erklärt von

Friedrich Hofiiiann. Zweites Bändchen, bearbeitet von Georg

And lesen. Dritte Auflage. Berlin, Weidmann, 1895. VI und

229 S. 8. uf 2. 10.

Der Text dieser Auflage unterscheidet sich von dem der vorigen

hauptsächlich dadurch, dafs ihm Mendelssohns grundlegende Ausgabe der

Briefe ad familiäres und Lehmanns Untersuchungen de Ciceronis ad Atti-

cum epistulis recensendis et emendandis, Berlin 1892 (s. über beide Ar-

beiten die Anzeigen des Ref. in dieser Zeitschr., 1893, S. 340 ff. und

1894, S. 71 ff.) zugute gekommen sind. Zunächst tritt dieser Sachverhalt

in der völligen Umgestaltung des kritischen Apparats zutage. Für die

Briefe ad Atticum, von denen wir leider noch keine dem heutigen Stand-

punkte der Kritik entsprechende Gesamtausgabe besitzen, werden nunmehr,

wie es auch schon in dem ersten von Lehmann bearbeiteten Bändchen

dieser Auswahl (vgl. diese Zeitschr. 1894, S. 101 ff.) geschehen ist, neben

den Abweichungen des Mediceus 49, 18 auch die Varianten der sonstigen

in gleichem Mafse zu berücksichtigenden Handschriften und Ausgaben nach

einer von Lehmann angefertigten Zusammenstellung verzeichnet Bei deu

Briefen ad familiäres konnte der Verf. sich damit begnügen, die Abwei-

chungen von Mendelssohns Ausgabe anzuführen.
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In der Vorrede sind die Stellen citiert, an denen der Teit der zweiten

Auflage Änderungen erfahren hat. Meistens ist dies auf Grund hand-

schriftlicher Lesarten geschehen. In den Briefen ad Att. kommen jetzt

die von Lehmann dem Med. als Vertreter einer unabhängigen Überliefe-

rung entgegengestellten Codices und Ausgaben zur Geltung. Hiernach

sind folgende Änderungen vorgenommen: XII, 16 nihil adhuc für adhuc

nihil. XII, 21, 1 de senati constdto für de senatus consulto. XII, 21, 6

animo aequo für aequo aninui, ibid. a me homines für homines a me.

XIV, 10, 1 haec et talia ferrc non possum für haec et alia f. n. p. unter

Verweisung auf X, 14, 2 haec igitur si habebis et talia, XIV, 14, 1 de

haeresi Vestorina für de h. Vestoriana (analog Marinus I, 16, 10, Hor-

tensinus X, 18, 1, Hirtinus fam. X, 33, 4). XV, 11, 4 a. d. III No-

nas für a. d. IIII Nonas. XVI, 4, 4 paratiorem (enitn) offendi Bru-

tum quam volebam.

In den Büchern ad fam. I—VIII sind aus der durch den Harleianus

2773 (G) und den Parisinus (R) vertretenen, bereits in der vorigen Auf-

lage berücksichtigten Überlieferung noch nach Mendelssohns Vorgang die

Lesarten IV, 12, 2 uli mcdieos (ei mittcrem. Itaque medicos) coegi und

IV, 14 fin. (vale) aufgenommen. An einer anderen Stelle, bei deren

Kmendation sich der Verf. früher ausschliefslich an den Mediceus 49, 9

(M) hielt, werden nunmehr die Lesarten von M und GR kombiniert.

IV, 6, 3 lautet jetzt nämlich maiorem mihi Icvationem ratio adferre

nulla jtotest statt maior mihi levatio afferri ntdla polest (maior mihi

vatio mihi adferre nulla potest M, maius mihi solacium afferrc ratio

nulla potest GR). Am nächsten hätte es hier wohl gelegen, aus M maior

mitigatio mihi adferri ntdla polest herzustellen. — Für IX—XVI werden

jetzt zum erstenmal der Harleianus 2682 (H) und der Palatinus (D)

herangezogen und hiernach mit Mendelssohn folgende Stellen emendiert:

IX, 2, 1 dixi ei me dalurum (lilterarum) aliquid. IX, 16, 3 effugcre.

autcm si velim non nullorum acute aut facete dictorum (opinionem),

fama ingenii cst abiciemla, wo A. früher mit Victorius und den anderen

Herausgebern am Schlüsse des Vordersatzes famam hinzufügte. IX, 16, 10

sannionum für sanorum (sannemum M, sannionum D, sanniorum H).

X , 35 Überschrift M. Lrpidtis imp. itcr. pont. nuuc. s. d. (pr. tr. pl.)

senatui ]>opulo plebique Jlomanae. Hierzu kommt noch X, 12, 1 nee

quo progredi veiles, exploratum satis habebat (quo HD, quotl M), wo

qtto, für das sich jetzt auch Müller entscheidet, vor dem von Mendelssohn
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mit den übrigen neuen Herausgebern aus M hergestellten qttod den Vor-

zug zu verdienen scheint.

Nicht selten hat der Verf. auch handschriftliche Lesarten, die bisher

ohne hinlänglichen Grund geändert worden waren, im Anschluß an Men-

delssohn wiederhergestellt. Dies geschieht z. B. IV, 4, 5 ut nihil praeter

luos ddectare possit für ut n. (te) jrracter tuos d. p., da der Objekts-

accusativ der Personalpronomina im Briefstil ziemlich häufig weggelassen

wird; ibid. de rdiquis nihil melius ipso cst Cacsare (nach GR) für de

r. n. m. ipso e. [Caesare], wo kein Grund vorliegt, Caesare mit Strei-

cher als ein Glossem zu betrachten. IV, 6, 1 Galus nach M als in-

schriftlich bezeugte Form für Gallus (GR), IV, 12, 2 a P. Magio Ci-

lone, familiäre cius für a P. Mag. C. familiari eins, wozu im Kom-

mentar noch Charis, p. 130 K familiäre, st de homine; familiari, si de

re angezogen werden konnte. X, 11, 2 (ebenso 21, 5 und 6) hoc für

huc und analog X, 21, 7 istoc für istue. Auch an anderen Stellen, wo

der Verf. Änderungen vornimmt, hätte der überlieferte Text belassen wer-

den können. So war es unnötig, IV, 5, 4 quae res mihi non mediocrem

consolationem attulü, rolo tibi commemorare mit Baiter und Wesenberg

attulerit zu lesen; denn es liegt hier kein Fragesatz, in dem der Indi-

kativ gleichfalls zulässig wäre (vgl. Schmalz, Zeitschr. f. Gyrnn. 1881,

S. 124), sondern ein Relativsatz vor, der das Substantivum des folgenden

Hauptsatzes zu sich genommen hat und nach Analogie von de fin. IV, G7

at quo uiuntur homines acuti argumerdo ad probandum, opcrac pretium

cst considerare und anderen bei Kühner, Ausf. Gr. II, 992 ff. zusammen-

gestellter Beispiele zu beurteilen ist. Ebenso konnte IV, 12, 2 P. Postu-

mitis . . . mihi nuntiavit M. Marcellum . . . duo vulnera acccqtisse,

sperare tarnen cum vivere posse auf die mit Baiter und Weseuberg vor-

genommene Änderung von sperare in sperari verzichtet werden ; denn das

Subjektspronomen fehlt beim Inf. sehr häufig, wofür die vom Verf. selbst

nicht beanstandeten Stellen IV, 13, 6 omnis vias persequar, quibus ptt-

labo ad id qttod volumus pcrvetiire posse und IX, 2, 1 proficisci atl te

statim dixit als Beispiele genügen mögen.

Ebenso wie dem Texte ist auch dem Kommentar eine sorgfältige Re-

vision zuteil geworden. Längere Auseinandersetzungen sind jetzt öfter

wesentlich kürzer gefafst, anderseits aber viele neue Anmerkungen liinzu-

gekomraen. Auch fehlt es nicht an sachlichen Änderungen, die zum Teil

durch Lehmanns eingehende Besprechung der vorigen Auflage (W. f. klass.
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Phil. 1885, S. 1 104 ff ) veranlafst sind. Bef. möchte auch hierzu einige

Bemerkungen beisteuern. Zu ad farn. IV, 7, 3 cum nihil tibi dcsse ar-

biträr hätte darauf hingewiesen werden können, dafs die aus M aufgenom-

mene Form dcssc (GR haben deesse
)

sich in Ciceros Korrespondenz in

dieser Hdschr. auch bei Cälius ad fam. VIII, 3, 1 und Pollio fam. X.

33, 5, ebenso dero bei Cicero fam. X, 2, 2 und derimus bei Lepidus

fam. X, 34, 2 findet. — fam. IX, 2, 1 etsi ?Wog erat illa ejnstida,

pracsertim iantis postea rebus novis adlatis, tarnen pcrirc lucubrationcm

meam nolui et eam ipsam Caninio dedi will A. eam ipsam nicht auf

lucubrationcm, sondern auf das weit entfernte epistulam beziehen, weil

lucubratio nicht das in der Nacht Gearbeitete bedeuten könne; aber für

diese Auffassung bieten doch die gleichfalls in konkretem Sinne gebrauch-

ten Ausdrücke commentatio und aestimatio (vgl. IX, 18, 4 st acsti-

tnaiiones tuas vendere non potes, wo unter acstimationcs Grundstücke zu

verstehen sind, die der Adressat als Gläubiger auf Grund einer die Ent-

wertung durch den Bürgerkrieg nicht berücksichtigenden Abschätzung

hatte übernehmen müssen) gute Analogieen bieten. — fam. X, 21, 4

neque esse cum ullis pugnaturos dtcobus iam consulibus singularibus

occisis, tot civibtts pro patria amissis, wo der Verf. jetzt auf die von

Ernesti, Baiter und Wesenburg vorgenommene Umstellung von occisis und

amissis verzichtet
, vermifst man eine Rechtfertigung des überlieferten

Textes. Es kann hierfür geltend gemacht werden, dafs amiüere nicht

nur, wie Ernesti annahm, ein Verlieren, sondern auch seiner Grundbedeu-

tung gemäfs, ein freiwilliges Dahingeben bezeichnet, was z. B. ad Herenn.

IV, 57 Decius, qui sc devovissc divitur , amisit vitam, at non per-

dulit der Fall ist. — fam. X, 24, 3 bedeutet der von einer Rekruten-

legion gebrauchte Ausdruck luculentissima wohl nicht „die stärkste“ oder

„vollzähligste“, wogegen A. in Ermangelung eines Beleges selbst Bedenken

liegt, sondern „die zuverlässigste“ (vgl. Att. X, 12, 2 lumlcntus auctor).

—

Die Nachricht von dem Siege des Hirtius bei Forum Gallorum gelangte

nicht, wie in der Einleitung zu fam. XI, 9 (S. 174) bemerkt wird, am

21. April, sondern bereits am 20. nach Rom (vgl. Cic. ep. ad Brut. 1,3,2

und Phil. XIV, 12). — Für die Schlacht bei Mutiua wird an der näm-

lichen Stelle als Datum der 27. April genannt und das von Schelle (Bei-

träge zur Geschichte des Todeskampfes der röm. Republik, Dresden 1891,

Progr., S. 9 ff.) gewonnene und von 0. E. Schmidt, Jahrb. f. Phil. 1892,

S. 321 ff. durch weitere Gründe gestützte Ergebnis, wonach die Schlacht
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bereits am 21. geliefert wurde, nur beiläufig erwähnt, obwohl die Rich-

tigkeit dieser letzteren Ansetzung, für die namentlich die Tbatsacke spricht,

dafs dio erst auf die Kunde von jener Schlacht über die Antonianer ver-

hängte Ächtung am 27. April bereits erfolgt war (ep. ad Brut. I, 5, 1),

keinem Zweifel unterliegen kann.

Zum Schlüsse mag noch bemerkt werden, dafs diese Ausgabe, die in

wissenschaftlicher Hinsicht keiner Empfehlung bedarf, durch eine bedeu-

tende Erweiterung des sich auf die sprachliche wie auf die sachliche Er-

klärung beziehenden Registers an Brauchbarkeit wesentlich gewonnen hat

Giefsen. L. Holzapfel.

1 00) Gräfin Ersilia Caetani-Lovatelli, Antike Denkmäler und

Gebräuche. Autorisierte Übersetzung aus dem Italienischen

von Clara Schocner. Uit einer biographischen Einleitung von

R. Schoener. Leipzig, Gg. Freund, 1896. 2 jt.

Ein Büchlein, das auf 108 S. neben der Einleitung über Leben und

Schriften der Verfasserin 10 kleine Abhandlungen in musterhafter Über-

setzung bringt. Der Gelehrte wird den Litteratur-Apparat vermissen, aber

doch mit Vergnügen die im Plauderton geschriebenen Aufsätze lesen.

Dem Altertumsfreunde, der sich durch weitläufige gelehrte Anmerkungen

nicht gern stören läfst, wird hier Gelegenheit geboten, über mancherlei

Gebräuche im klassischen Altertume, z. B. über Cottabos Spiel, Adonis-

gärten, Schaukelspiel und anderes, in der angenehmsten Form sich be-

lehren lassen. Möge das Schriftehen recht viele Leser finden.

Wolfenbüttel. Srtwoke.

101) Roland Herkenrath, Studien zu den griechischen Grab-

schriften. Programm des Privatgymnasiums an der Stella

Matutina zu Feldkirch. 1896. 56 S. 8.

Es ist ein glücklicher Gedanke des Verf.
,

die griechischen Grab-

schriften vom Standpunkte des Kulturhistorikers zu betrachten. In vor-

liegendem Programm unternimmt er es, die Auffassungen der Alten von

den Ursachen des Todes, von der Todesgottheit, dem Alp des Todes aus

den Inschriften zu beleuchten, und stellt im 2. Abschnitt das, was wir

über Totenbestattung aus ihnen lernen, zusammen. Später sollen Ab-
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schnitt« Aber den sonstigen Totendienst, über die Vorstellung vom Jenseits,

über Wert und Glück des Lebens in hellenischer Schätzung folgen. Der

Verf. zeigt eine ausgebreitete Litteraturkenntnis; aufser den grofsen Corpora

Inscriptionum bat er auch die wichtigeren Zeitschriften, die Anthologie

und die sonst litterarisch überlieferten Grabschriften beigezogen. Dafs

nicht viel Neues sich ergeben würde, hat sich der Verf. selbst nicht ver-

hehlt; wichtigere Stellen sind eben schon längst in den gangbaren Hand-

büchern der Altertümer oder sonst verwertet. Aber die geschickte, über-

sichtliche Darbietung des Materials ist immerhin verdienstvoll; auch wird

manches bisher Unbeachtete hervorgezogen; so die Nachahmung eines

simonidcischen Epigramms (Anth. Pal. VII 251 = 99 Bgk.) in einer

kretischen Grabschrift Bull. corr. bell. 1889, p. 59: ovdi d-anuv wog,

toleoag, u)Xd ae (pdfta
|

xxäaivovo dväyu diouazog ti 'Aida.

Wer im einzelnen nachprüft, wird manche Versehen entdecken; z. B.

ist die Polemik gegen mich auf S. 48 gegenstandslos, da ich das näm-

liche behaupte wie Herkenrath; er scheint meinen Kommentar nicht genau

gelesen zu haben. Die [orff/ara des Euchidas und Orrippos S. 44 u. 45

sind keine Grabdenkmäler; Kaibel EG. 35 und 35a beweisen nichts für

das Lob des Toten beim Totenschmaus (S. 55) u. a. m. Vielleicht ge-

lingt es dem Verf., dergleichen Verstöfse, zu denen ich auch so merk-

würdig falsche Citate, wie S. 45, 1 rechne, bei der Fortsetzung seiner

Arbeit zu vermeiden.

München. Th. Preger.

102) A. E. Haigh, The tragic drama of the Greeks, Oxford,

Clarendon press, London, H. Frowde, 1896. VHI, 499 S. gr. 8.

Mit 6 Abbildungen.

Eine Geschichte der attischen Tragödie zu schreiben, ist zur Zeit ein

„plenum Opus aleac“. Es genügt, die Namen Dörpfeld, Ud. v. Wilamo-

witz, Bethe zu nennen, um den Satz zu rechtfertigen, dafs wir uns auf

dem Gebiete des Dramas in einer Umwertung der Werte befinden. Der

erste Teil, welcher von dem Theater handelte (The Attic theatre, 1889),

ist nicht in meine Hände gekommen. Das mir vorliegende Buch schliefst

die Bühnenfragen aus, um sich nur mit den Dichtern und Dichtungen zu

beschäftigen. Indem die zahlreichen kritisch -konstruktiven Thesen der

letzten Lustren ferne gehalten werden — der Verf. spricht nicht darüber,
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eine Vorrede fehlt —, so wird dadurch eine gewisse Hube gewonnen, die

allerdings der Betrachtung förderlich ist. Kontemplativ möchte ich dies«

Geschichte der Tragödie nennen ; die Lesung der vernünftigen, bedächtigen

Worte kann dem Geiste Erholung gewähren, wenn er von der Prüfung

der verwirrenden Fülle neuer Ideeen ausruhen will.

Das Buch ist geschickt gemacht. Was die Belege anlangt, so sind

die Citate aus der alten Litteratur zahlreich, die wichtigeren im Wort-

laute mitgeteilt. Die Vorgeschichte ist sehr kurz ausgefallen (p. 1—45).

Die drei grofsen Meister erfahren dafür eine eingehende Würdigung

(p. 46 — 321). Ich freue mich sodann, eine Darstellung von Form und

Charakter der griechischen Tragödie (p. 322—402) zu finden; denn solche

Versuche — ich beanspruche auch für das einschlägige Kapitel meiner

Literaturgeschichte keinen höheren Namen — können den Weg zu der

notwendigen Poetik des Dramas bereiten. Die anderen Tragiker sind

natürlich kürzer behandelt.

Schon mehr als einmal ist der Gedanke ausgesprochen worden, dafs

Litteratur- und Kunstgeschichte unter dem Ballaste vieler schattenhafter

Namen leiden, die uns nichts sagen, sondern eher die Freude an den

Grofsen vergällen. Wie soll man sie aber unterbringen? Die einzig

richtige Methode ist die lexikalische. Hier finden wir, wie in Körtings

Buch über das Drama, die Männer dritten und vierten Ranges im Rahmen

eines Registers (p. 463 sqq.), wo sie niemand behelligen und leicht auf-

zufinden sind. Dieser freilich noch zu vervollkommnenden Methode ge-

hört die Zukunft; sie mufs die dicken Bücher dem Nachschlagen Vorbe-

halten, uns aber deren Lesen ersparen.

P. 473 sqq. ist eine nützliche Tabelle über die von den Tragikern

benützten Sagenkreise gegeben.

Wir finden jetzt immer häufiger in littcrarischen Büchern Abbil-

dungen. Sollen diese aber nicht in Mifskredit kommen, so müssen sie

wirklich illustrieren. Aber Fig. 2 (Dionysos aus der Hadriansvilla) ist in

der Vorgeschichte der Tragödie ein Anachronismus; Fig. 3 (Gemme) zeigt

die Anekdote vom Adler und der Schildkröte, welche erst später auf

Aeschylus übertragen wurde; Fig. 4 ist z. B. auch auf Phidias gedeutet

worden, Fig. 5 (Sophokles) in der Reproduktion mifslungcn.

Würzburg. Sittl.
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103 104) Herrn. Joachim, Geschichte der römischen Litteratur.

Leipzig, 0. J. Göschen, 1896. 183 S. kl. 8. geh. ,«—.80.

Leben und Werke der griechischen und römischen Schulschrift-

steller. Zusammengestellt von Lehrern der Stadtschule zu Wis-

mar. 2. Aufl. Wismar, Hinstorffscbe Hofbuohhandlung, 1896.

31 S. 8. -.50.

Joachim teilt die römische Geschichte in sieben Abschnitte und be-

trachtet innerhalb dieser die einzelnen Litteraturgattungen und Autoren.

Diese Methode scheint wohl geeignet, damit der Leser klar darüber werde,

in welcher Folge die Gattungen sich entwickelten und das Hauptinteresse

beanspruchten, und damit ihm die Schriftsteller in chronologischer Folge

vorgeführt werden können. Doch zeigt die Durchführung einige Mängel.

So sieht man nicht ein, warum das Jahr 160 als Grenzscheide zweier

Abschnitte gewählt wurde; der Tod des alten Cato 149 oder die Unter-

werfung Griechenlands 146 scheint hierfür passender. Dann hätten die

Komödien des 159 gestorbenen Terenz noch in der vorderen, dagegen das

Geschichtswerk des Polybius in der späteren Periode behandelt werden

sollen, nicht umgekehrt. Auch in der Übersieht der Jahre 80 —40 ist

die Chronologie nicht gehörig gebandhabt; zumal Dionys von Halicarnass

gehört erst in den folgenden Abschnitt. — Die Darstellung ist geschickt

und büudig; das Büchlein liest sich angenehm und beweist des Verfassers

gründliche Kenntnis der römischen Litteratur. Der Text der zwölf Ta-

feln erhielt sich 500 Jahre (nicht 50, S. 15), der ältere Antonius starb

87 (S. 77), Mäcenas 8 vor Chr. (S. 120). — In dem Abschnitt über

Cicero ist die Erzählung nicht immer klar und mafsvoll. 76 (nein 75)

war er als „Quästor in Sicilien. Hier übertrug man ihm die Anklage

gegen den früheren Statthalter Verres“ (dieser war 73—71 in Sicilien).

Durch die Gunst des Pompejus wurde Cicero 63 Konsul. Damals herrschte

völlige Anarchie (S. 79), da Catilina mit einer Itottc von Mördern den

Staat bedrohte. Durch ein System unerhörter Spionage deckte Cicero die

Verschwörung auf, feig liefs er den Catilina entkommen und übertrug

dessen Verfolgung seinem Kollegen. Gesetzwidrig richtete er die Cati-

linarier hin Aber 59 erreichte ihn das Geschick; 58 mufste er ius Exil

gehen und offenbarte nun seine geistige und sittliche Armut. Durch einige

Baubzüge 51 wollte er sich Lorbeeren erwerben. „Seine Selbstsucht ging

erheblich weiter, als selbst unter antiken Menschen erlaubt war. . . .

Seinem Fleifse verdankte er nicht zum wenigsten sein selten rasches Em-
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jiorkommen.“ Er benutzte die Verbrechen einer grauenvoll verderbten

Generation zum eigenen Vorteil und verbalf ihnen durch die Kraft seiner

Kcde zuin Siege. Jeder Klatsch war ihm gut genug, wenn er nur kom-

promittierte. Es ist schade, dafs J. sein hübsches Büchlein durch diese

Phrasen verunziert hat.

Das zweite Schriftchen ist für den Schulgebrauch bestimmt, als Grund-

lage zu mündlichen Erörterungen. Isokrates, Aristoteles, Flautus, Terenz,

Catull, Tibull, Properz, Nepos, Curtius, Plutarch, Lucian worden nicht

erwähnt, wohl aber Naevius und Enuius bei der älteren römischen Ge-

schichtschreibung. Das Material über einzelne Autoren ist reichlich, die

Darstellung aber unfertig, zum Teil nachlässig; zu knapp ist Demosthenes

abgefertigt. Einige Angaben sind unwahrscheinlich, z. B. dafs Sallust

49 Quästor wurde, Livius um 30 sich in Rom eiubürgerte.

Burgdorf bei Born. F. Luterbaoher.

1 0 5
[

1 ü 6 )
R. Eins, Das Rudern bei den Alten. Eine technisch-

historische Studie. Wissenschaftl. Beilage zum Progr. des Kgl.

Gymnasiums zu Danzig. Ostern 1896. 18 S IV*. 4 Tafeln.

Lotar Weber, Die Lösung des TrierenrätselB. Danzig,

Bertling, 1896. 80 S. 8° und 37 Abbildungen.

Der erste dieser beiden Aufsätze geht von einer Auseinandersetzung

aus, deren Spitze in dem Nachweis gelegen ist, dafs die eigentliche Kunst

des Seekampfes, die wirkungsvolle Anwendung der Manöver des dte/sikivs

und TiefinXovs, eine ganz aufserordentliche Schulung der Mannschaften

und grofse Geschicklichkeit der Kapitäne und Steuerleute erfordert habe.

Zur Zeit der Perserkriege besafsen die Athener diese Fertigkeit noch nicht,

während des Peloponnesischen Krieges sind sie darin Meister, selbst den

Korinthern weit überlegeu, aber schon in der Schlacht bei den Arginusen

besitzen sie diese Geschicklichkeit nicht mehr. Hierauf bespricht E. die

Rekonstruktionen Grasers, die er prinzipiell für verfehlt hält und unter-

sucht im besonderen die Angaben des bekannten Scholions zu den Frö-

schen des Aristophanes
, aus dem nach seinen Auseinandersetzungen nur

gefolgert werden darf, dafs der Thalamit tiefer gesessen habe als die Zy-

giten und Thraniten. Der Verf. behandelt hierauf die Prora von Samo-

tbrake und das Lenormantsche Relief, ln der Erklärung des ersten Denk-

males stimmt er mit Assmann fast durchaus überein, zieht jedoch eine

Anordnung der Rudersitze vor, die eine parallele Lage der Ruder errnög-
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licht, indem er je vier Rudersitze auf einer qucrachiffs oingezogenen Bank

annimmt, wobei das weiter binnenschiffs sitzende Rudererpaar an einem

binnenbords längeren Rudergriff arbeitet, der zwischen dem Oberkörper,

Armen und Oberschenkeln des näher an der Bordwand sitzenden Mannes

durchgesteckt ist. Die in den Pforten auf diesem Denkmal sichtbaren

Ruderpflöcke dienten zur Begrenzung des Ruderschlages, wurden aber beim

Siixtcloi’s herausgezogen, und die sehr lang geschlitzten Ruderpforten ge-

statteten nun das „Schleppen“ der Ruder, d. h. beim Durchfahren der

feindlichen Aufstellung, wenn sich das Schiff möglichst schmal machen

mufste, wurden die Ruder möglichst glatt an den Schiffsrurapf mit den

Ruderblättern gegen den Schiffshintertheil angelegt.

Das auf dem Lenormantschen Relief dargestollte Schiff hält Eins für

eine Triere der Diadochenzeit
,

die daran sichtbaren Läugsbalken für die

inoCw^aia, ein vom Schiffe weit abstehendes und verspreiztes Holz-

gerüst, das mit dem Sporn unmittelbar verbunden die Heftigkeit der Stöfse

beim Anrennen des Gegners zu mildern bestimmt war, und zugleich den

Schiffskörper und die Ruder schützte. Die oberhalb des unteren dieser

Gürtelhölzer sichtbaren runden Erhebungen betrachtet Eins als Ruder-

pforten der zygitischen Ruder, während die sehr naheliegenden der thala-

mitischen Ruder durch das Gürtelholz gedeckt seien. Die Ruderer der

obersten Reihe sitzen nach seiner Rekonstruktion ungefähr über der Schiffs-

wand, die Auflagepunkte ihrer sehr steil eingesetzten Ruder befinden sich

auf der sehr weit ausspringenden Reeling, und sie fassen daher das Ruder

mit Wechselgriff, die Zygiten und Thalamiteu sitzen nebeneinander im

Innern des Schiffes erheblich tiefer und setzen ihre Ruder wie die Mann-

schaft der Prora von Samotbrake flach ein.

Die Lenormantsche Triere entspricht daher denen der Seeurkunden

nicht, denn während bei diesen thranitische und zygitische Ruder ihres

geringen Längenunterschiedes wegen durcheinander geraten konnteu, ist

der Längenunterschied bei jener sehr beträchtlich; es gab also verschie-

dene Typen der Trieren und vollends grofse Manigfaltigkeit bei den Po-

lyeren. Die nage^eiQeaca hält der Verf. mit Assmann für einen Aus-

legerkasten, der eingeführt wurde, um das ungünstige Hebelverhältnis der

zygitischen Ruder besser zu gestalten. Die Konstruktion der Rudersitze

auf der attischen Triere des 5. Jahrhunderts war dagegen nach Eins so,

dafs auf einer höheren quersebiffs oingezogenen Bank die Thraniten und

Zygiten nebeneinander safsen, so wie die Ruderer auf der Prora von Sa-
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mothrake, die Stützpunkte ihrer Kuder befanden sich in einem Ausleger-

kästen
,

die Thalamiten, die erheblich kürzere Kuder hatten, safsen auf

eiuer Bank unten im Schiffsraum mit ihren Schultern in der Höhe der

oberen Bank
,

die sämtlichen Kuder schlugen unter gleichem Winkel ins

Wasser ein. E. begnügt sich, diese Anordnungen der Ruder im allge-

meinen festzustellcn und erhofft die Ermittelung genauerer Mafse von prak-

tischen Versuchen, die Techniker und Seeleute anzustellen hätten.

Gegen dio Auslegung des Lenormautschen Reliefs, die E. giebt,

scheint mir Verschiedenes zu sprechen. Die Kuderstangen der Oberreihe

und die sichtbaren Teile derselben bei den beiden ünterreihen sind auf

dem Relief durchaus parallel dargestellt, dieses scheint mir daher keinerlei

Anhalt für die Annahme zu bieten, dafs die oberen Ruder steil, die un-

teren flach eingesetzt worden seien. Überdies wird von Sachverständigen

stets betont, dafs steil eingesetzte Ruder für die Fortbewegung des Schiffes

nichts leisten; eine Triere, wie die nach dem Lenormautschen Relief von

E. rekonstruierte, würde also eine ungünstige Anordnung der Ruder be-

sonders deshalb aufweisen, weil die längsten am wenigsten zur Fort-

bewegung des Schiffes beizutragen vermöchten. Durch die Annahme, dafs

die beiden Gürtelhöizer weit von dem Schiffsrumpf abstehen, gewinnt der

Verf. allerdings eine plausible Erklärung für die sonderbare Erscheinung,

dafs auf dem Relief zwar die Ruderpforten der Zygiten oberhalb des un-

teren Gürtelholzes sichtbar seiu, die Ruderstangen aber dieses doch nicht

überschneiden sollen. Allein irgendwelche Stützen, die dieses untere Gürtel-

holz mit dem Schiffskörper verbinden, sind auf dem Relief nicht zu sehen,

weshalb auch alle bisherigen Ausleger der Ansicht waren, dafs dieses

dicht am Schiffsrumpf anlicge.

Während bei den bisherigen Rekonstruktionsversuchen von der An-

schauung ausgegangen wurde, dafs allen erhaltenen Nachrichten und Ab-

bildungen eine im Prinzip gleiche Anordnung der Ruder zugrunde liege,

während man also bisher durch die Kombination aller verschiedenen Einzel-

heiten der bildlichen und schriftlichen Überlieferung über ein verhältnis-

mäfsig vollständiges Material zu verfügen meinte, vertritt E. den an sich

unanfechtbaren Standpunkt, dafs diese Voraussetzung nicht zutreffend zu

sein braucht, ja es sogar wahrscheinlich nicht ist; damit verteilt sich

aber das für die Rekonstruktion eines einzigen Schiffstypus kaum zu-

reichende Material auf deren mehrere und es verringert sich in demselben

Mafse die Aussicht, einen jeden derselben aus einzelnen Stellen oder einzelnen
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Abbildungen reconstruieren zu können. Es ist ein wirkliches Verdienst

des Verf.s dieser Abhandlung, dafs er zuerst auf diesen Punkt aufmerk-

sam gemacht bat, wenngleich dadurch meines Erachtens die LOsung des

Problems in noch weitere Ferne gerückt erscheint als bisher.

Die Schrift L. Webers ist ein wenig veränderter Abdruck des das

Seewesen der Griechen betreffenden Abschnittes aus seinem Buche „Mehr

Licht in der Weltgeschichte“, den ich in dieser Ztschr. 1895, S. 262 ff.

besprochen habe. Der Verf. hat seine dort mitgeteilten irrtümlichen An-

sichten festgebalten. In einem wichtigen Punkte, der Frage nämlich, ob

die Ruderer auf der Triere jeder ein Ruder geführt oder, wie W. be-

hauptet, zu dreien an einem gearbeitet haben, hat der Verf. seine Positiou

nicht nur nicht verstärkt, sondern verschlechtert durch das, was er

nunmehr über Thuk. II, 93. 2 vorbringt. Mufste ihm früher der Vor-

wurf gemacht werden, dafs er den klaren Wortlaut dieser für seine Theorie

so unbequemen Thukydidesstelle durch ein Interpretationskunststück zu

beseitigen gesucht habe, indem er bezweifelte, ob diese Ruderknechte,

deren jeder mit seinem Ruder, Ruderkisseu und Ruderriemen zu Fufs über

die korinthische Landenge geschickt wurden, von Trieren kamen und für

Trieren bestimmt waren, und ferner meinte, man könne ohne allzu grofsen

Zwang ergänzen: nämlich jeder, der eins hat, so ist die Übersetzung der

Worte eddxit de Xaßivta xßy vavxßv l'yaaxoy xi]v xwrrrp’ y.al xu innjqb-

aiov tat xdv xqo.i uu rou iceilfj itvai auf S. 62, „das heilst aber: von den

zu jedem Ruder gehörigen drei Mann nahm der eine das Ruder, der zweite

das Kissen und der dritte den Riemen“, einfach falsch, worüber den Verf.

jeder Gymnasialschüler hätte belehren können. Ich batte früher (N. Ph. R.

1895, S. 352) den Verf. aufmerksam gemacht, dafs in dem Scholion zu

Arist. Plut. 172 aus XQeig yuonag unmöglich xqüg yunicäg also aus drei

Rudern, drei Ruderer gemacht werden könnten, weil der Accus, pluralis

von nuj/xevg eben nicht vuo.räg sondern xuiciag heifst. Diesem Einwaud

trägt W. nun folgendermafsen Rechnung
: „ Boi Morxag ist ein e ausgefallen

oder kontrahiert. Es mul's heifsen vuanSg (grammatisch xto/ce'ag) von

Mouevg.“ Da ist also nichts zu machen, wenn dor Hinweis auf die Gram-

matik nicht zieht. Der Verf. hat sich überdies, wie es scheint, die Frage

gar nicht vorgelegt, ob seine Auslegung des Scholion: „Trieren sind Schiffe

mit drei Ruderern“, für seine Theorie, selbst wenn sie möglich wäre,

etwas beweise. Die gewöhnliche Deutung der Bemerkung: „Trieren sind

Schiffe mit drei Rudern“ kann nur als verkürzte Wiedergabe einer
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Erklärung verstanden werden, derzufolge es auf den Trieren drei verschie-

dene Arten von Kudern gegeben hat, die Angabe, Trieren sind Schiffe

mit drei Kuderern, konnte also nur auf die drei Kategorien von Ruderern

bezogen werden
;
dafs diese an einem Ruder gearbeitet haben, folgt daraus

keineswegs.

Ich habe in der früheren Besprechung des Buches von W. auch eines Auf-

satzes von R. Haack (Ztschr. d. Vereines deutscher Ingenieure, Bd. XXXIX,

S. 165 ff.) Erwähnung gethan, in welchem im Gegensatz zu Breusing die

Ansicht vertreten wird, dafs man bei entsprechender Anordnung auch mit

recht verschieden langen, daher also auch in beträchtlich verschiedener

Höhe ausgelegten Rudern dennoch habe Schlag halten und eine gute Wir-

kung erzielen können. In diesem Aufsatz hat der Verf. auch eine Re-

konstruktion der attischen Triere mit Zugrundelegung des Lenormantschen

Reliefs gegeben. Er geht dabei von der Ansicht aus, dafs dieses Relief

in genauem Mafsstab von 1 : 16 die wahren Verhältnisse darstelle, wobei

er sich auf das richtige Verhältnis der Rückenhöhe der dargestellten Ru-

derer, der von Vitruv überlieferten Gröfse des Interscalmium nnd der in

den Seeurkunden angegebenen Länge der negivey vuStnai stützt, welche

er als Reserveruder der Thraniten und Zygiten erklärt Die Ruderpforten

der Zygiten nimmt dieser Forscher unterhalb der ausspringenden Reeling

an, hinter welcher die Thraniten sitzen. Die oberhalb der unteren Längs-

planke sichtbaren, runden erhabenen Knöpfe deutet er wie Eins als die

Ruderpforten der Thalamiten. Während also nach diesem die Thraniten

allein höher und die Zygiten und Thalamiten im Schiff nebeneinander

sitzen, befanden sich nach Haack Thraniten und Zygiten in annähernd

gleicher Höhe und die Thalamiten allein beträchtlich tiefer. Gegen Haacks

Rekonstruktion erhebt sich die Schwierigkeit, dafs weder die Zygiten- noch

die Thalamitenruder auf dem Relief die horizontalen Gürtelhölzer flber-

schneiden. Diesem Einwand begegnet der Verf. durch den Hinweis dar-

auf, dafs er eine Photographie des Denkmals mittelst Projektionsapparates

stark vergröfsert und so allerdings Spuren der Überschneidungen, die durch

Beschädigung des Denkraales abgerieben seien, entdeckt habe. Ich habe

über diesen Punkt mein Urteil zurückgehalten, bis ich durch die Freund-

lichkeit Dr. A. Wilhelms in den Besitz eines guten Papierabklatsches des

Reliefs gelangt bin. Dieser hat vor den Gypsabgüssen den bekannten Vor-

zug, auch eine Ansicht des Negativs des Reliefs zu gestatten. Angesichts

der Thatsache nun, dafs die beide Längshalkeu wirklich überschneidenden
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thrsnitischen Ruder sehr hoch über die Relieffläche herausgearbeitet sind,

und dafs von solchen Überschneidungen durch die zygitischen und thala-

mitischen Ruder auch nicht eine Spur auf dem Negativ und Positiv zu

entdecken ist, mufs ich die Meinung aussprechen, dafs, was Haack mittelst

des Projektionsapparates als Reste von solchen zu erkennen meinte, un-

scheinbare, durch die starke Vergröfserung übertriebene Unebenheiten des

Marmors sind. Es scheint mir also auch dieser Rekonstruktionsversuch

nicht vereinbar mit der Darstellung des Reliefs. Das Studium dieses Auf-

satzes ist übrigens ebenso wie die Schrift von Eins allen, die sich für die

Rudereinrichtung der antiken Schiffe interessieren, als sehr förderlich zu

empfehlen.

Unter solchen Umständen gewinnt es den Anschein, dafs die wenigen

uns erhaltenen bildlichen Darstellungen und Nachrichten nicht ausreichend

sind, um dermalen mit Zugrundelegung gewisser notwendiger tech-

nischner Voraussetzungen eine unzweifelhafte und einwandfreie Lösung des

Problems der Rudereinrichtung der Trieren zu gestatten. Um so mehr

richtet sich die Hoffnung auf die Auffindung neuer Denkmäler. Das mir

nach einer Zeichnung des verstorbenen Buresch bekannte Dierenrelief von

Ulubad lehrt nichts, was nicht bereits an dem Relief in Palazzo Spada

zu lernen gewesen wäre. Aus dem Werke von Cavvadias über Epidauros ent-

nehme ich aber, dafs dort die Basis einer Nike in der Form eines Schiffs-

vorderteiles gefunden worden ist, die aus dem 4. Jahrhundert v. Cbr.

stammt (Fouilles d’Epidaure p. 38 Nr. 18 und p. 118 . Vgl . rkvmä toC

’E&vixoB Movoelov 1892, Nr. 162). Eine Abbildung dieses Denkmales

liegt bisher nicht vor; sie wäre, falls sich daraus irgendein Punkt auf-

hellen läfst, im höchsten Grade erwünscht.

Qraz. Adolf Bauer.

10 7) A. Waldeck, Lateinische Schulgrammatik nebst einem An-

hang über Stilistik für alle Lehranstalten. Zweite Auflage.

Halle a. S. Buchhandlung des Waisenhauses. 1897. gr. 8.

IX u. 197 S. jf i so.

Die vorliegende zweite Auflage erscheint dem Ref. sowohl bezüglich

der ganzen Anlage im allgemeinen als insbesondere der Darstellung im

einzelnen noch empfehlenswerter als die erste, welche wohl jeder Fach-

lehrer der lateinischen Sprache gern in die Hand nimmt. Da sich Verf.

über Zweck und Ziel seiner trefflichen Arbeit im Vorwort zur zweiten
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Auflage ziemlich ausführlich ausspricht, brauchen wir an dieser Stelle nur

darauf zu verweisen. Wir unterschreiben jedes Wort der von Waldeck

darin aufgestellten pädagogischen Grundsätze und können es nur billigen,

dafs in der neuen Bearbeitung der ersten Auflage einige Erweiterungen

hinzugefügt sind. Diese betreffen abgesehen von der Einleitung über Al-

phabet, Quantität, Silbentrennung, Redeteile und Abkürzungen namentlich

einige bei der 3. Deklination neu hinzugekommene Paradigmen und Zu-

sätze über verschiedene Abweichungen, die griechische 1. Deklination, das

Geschlecht der Städtenamen auf us, die Defektive und Indeklinabilia und

die Lehre von den Präpositiouen. In der Syntax sind uur die Abschnitte

über die Form abhängiger irrealer Bedingungsperioden, die Consecutio

temporum und die Lehre von den Partizipien in dankenswertester Weise

erweitert. Dafs Verf. ferner die 3. Konjugation der alten Zählung gemäfs

als die konsonantische bezeichnet, ferner die Frage- in die Urteils- und

Begehrungssätze §§ 1Ü9— 119 eingefügt, die Regel über quin § 13G, 3

präziser gefafst, bei der Lehre von den Bedingungssätzen § 145, 3 anstatt

der etwas allgemein gehalteneu, aber vielfach üblichen Bezeichnung „rein

logisches Urteil“ die höchst zweckmäfsige „reale Bedingung" gewählt

hat, dürfte allgemein gebilligt werden. Im einzelnen haben wir gar nichts

auszusetzen.

Der beigegebene treffliche Anhang, der das Verzeichnis der wich-

tigsten unregelmäfsigen Verbalstem me, die Hauptpunkte der Verslehre, das

Notwendigste über den römischen Kalender und das Register enthält, er-

höht die Brauchbarkeit der Arbeit wesentlich.

Pinne (Posen). K. Löschhorn.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Vokabeln und Phrasen zu Homers Odyssee
zum Auswendiglernen gruppiert nebst kurzen Anweisungen zuui Übersetzen

von Dr. K. Ed. Schmidt.
1. Heft: I. Gesang. Zweite, verbesserte Auflage Jt — . GO.

2. Heft: 11. Gesang M — .GO.

3. Heft: 111. Gesang AI —.GO.

9. Heft: IX. Gesang —.GO.

Fräparation zu Casars Bellum Cfallicum
von Dr. W. Piipkc.

Erstes Heft: Hoch I. . . * —.40.
Zweites Heft: Buch II U —.35.

Drittes Heft: Buch III -H — .35.

Zu beziehen durch «Ile Buchhandlungen.
Für di« Ked*klion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bremen.
Druck und Verlag vuo Friedrich And.-aa» Perthe« io Qotka.
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—

109) The Book of Judges in Greek (Eb. Nestle) p. 19t>. — 110) Sellin,
Das Sabinische Landgutdes Horaz(C. Wagener) p. 198. — 111) K. Jex-Blake and
E. Seilers, The Eider Pliny ’s Chaptera on the Bistory of Art (Sittl) p. 202. —
112) Helsheim, Codex Colbertinus Parisiensis (f f) P* 200. — 113) C. Sittl,
Archäologie der Kunst (£) p. 207.

108) William G. Rutherford. Scholia Aristophanica being

such comments adscript to the text of Aristophanes as have been

preserved in the Codex liavennas. Arranged, emended and trans-

lated. In tliree volume3. London, Macraillan and Co., 1896.

vol. I. XXXIII u. 591 S. 8. vol. II. 629 S. 8. geb. 50 Sh.

Von diesem Werke sind zunächst die zwei ersten Bände erschienen,

Einleitung und Text der Scholien umfassend, woran sich noch ein Index

Graecitatis, ein Greek Subjeot-Index, ein English Subject-Index und ein

Verzeichnis von Schriftstellern und Schriften, die in den Scholien citiert

sind, anschliefsen.

Die Scholien sind so gedruckt, dafs zuerst auf jeder Seite der eigent-

liche Text steht, so wie ihn Rutherford konstruiert und anordnet. Dar-

unter ist die Abschrift (Transcript) derselben Scholien aus dem cod. Ra-

vennas mit allen ihren Fehlern auch bezüglich der Accente und mit

Angabe der Interpunktion, der mit Kompendien geschriebenen Worte und

Silben, der ausgestrichenen und verbesserten oder unleserlich gewordenen

Partieen, auch der Stelle, wo das betreffende Scholion steht, ob auf dem

unteren oder oberen, äufseren oder inneren Rande oder zwischen den Zeilen.

Endlich den untersten Teil jeder Seite nimmt die englische Übersetzung

ein. An der Seite neben dem Texte ist angegeben, von wem etwaige

Verbesserungen herriihren.
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Die Gestalt, in der uns hier die Scholien vorgeführt werden, ist sehr

verschieden von der gewöhnlichen, wie wir sie z. B. bei Dübner finden.

Nicht nur ist die Reihenfolge der einzelnen Sätze sehr oft eine völlig

veränderte, sondern es sind auch die Noten vielfach voneinander getrennt

und unter besondere Lemmata gestellt und die Verbindungspartikeln in

solchen Fällen ohne weiteres weggelassen. Ein Übelstand ist dabei, dafs

nicht im Text durch irgendein Zeichen angedeutet wird, wo man in dem

Transcript die betreffende Note findet, wenn man sich über die Lesart des

cod. R. vergewissern will. Nicht selten inufs man erst eine halbe Seite

oder mehr durchlesen, oder auch noch das Blatt Umschlagen, um sie zu

finden. Und doch wäre, da man die Scholien nicht im Zusammenhänge

liest, sondern nur nachschlägt, eine wenn auch kleine Zeitersparnis viel

wert. Man denke nur, was daraus werden soll, wenn nach des Verfassers

Wunsch auch die übrigen Haupthandschriften, in denen Scholien über-

liefert sind, in ähnlicher Weise bearbeitet würden und man dann in jedem

dieser Werke erst an mehreren Stellen suchen sollte, um den Wortlaut

einer einzelnen Note festzustellen. Hier will ich gleich noch eine Äufser-

lichkeit zur Sprache bringen, die nicht zur Verschönerung des Buches

beiträgt, das ist die Wortabteilung in dem Transcript. Es wäre doch

eine geringe Mühe gewesen, solche Häfslichkeiten zu vermeiden, dafs z. B.

auf der einen Zeile % und auf der folgenden q>) steht, oder »>— vxtag,

x

—

ai, iiva— i, ja sogar am Ende der Seite Ze und auf der folgenden C!

Es sieht fast aus, als wäre diese schöne Erfindung absichtlich so oft wie

möglich angewendet, obwohl sie doch für den Benutzer recht unbequem

und vor allen Dingen höchst unnütz ist.

Die Texteskonstitution ist mit Geschick vorgenommen. Um aber ein

endgültiges Urteil darüber abgeben zu können, mufs man auf das Erscheinen

des dritten Bandes warten, der wohl die Erläuterung für manche Ände-

rung bringen wird. Einiges kann man aus der umfangreichen Einleitung

ersehen, in welcher der Herausgeber einige Grundsätze angiebt, die ihn

bei der Feststellung und Anordnung des Scholientextes geleitet haben,

und auf diese mufs mit einigen Worten eingegangen werden. So ist es

mir z. B. sehr zweifelhaft, ob man wirklich die Accentuation, die Ortho-

graphie und die Stelle, wo ein Scholion im Codex steht, als zuverlässiges

Hilfsmittel, oder gar als einziges verwenden kann, um sein Alter zu be-

stimmen. Und wenn dazu noch gefügt wird die Art der Trennung der

einzelnen Erklärungen voneinander durch besondere Zeichen, so steht
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dem doch der Umstand im Wege, dafs nach des Verfassers eigener An-

gabe (p. XXVII) die Scholien des cod. K. von zwei verschiedenen Händen

in sehr verschiedener Weise geschrieben sind, und zwar so, dafs der

Schreiber der Gruppe Plutns— Frieden sehr genau darin ist, jede Bemer-

kung von der anderen zu trennen und zu bezeichnen , wozu ein Scholion

gehört, während der der zweiten Gruppe in dieser Beziehung weniger

streng ist.

Ein übertriebener Wert wird auch auf gewisse Formen und Accente,

z. B. ngayfia oder ?rQayfta, oder u. s. w. gelegt. Der-

gleichen kann doch höchstens zeigen, dafs die Scholien der Handschrift

einmal in einer Zeit abgeschrieben sind, in der dies die richtigen Formen

waren. Denn man findet auch im Text des Aristophanes ganz ähnliche

Sachen. So kommt der Namen der Demeter in den Rittern nur im Accu-

sativ vor, der cod. M. hat nun nach Velsen aufser 1021 überall dafür die

Form dtjni]iQav, aber nicht nur dieser, sondern 40 1 auch der cod. Pari-

sinus A. Die Ansicht des Herausgebers hätte doch nur danu Anspruch

auf Zustimmung, wenn die Scholien im cod. R. von ihren Verfassern selbst

eingetragen oder von den Abschreibern mit philologischer Akribie ab-

geschrieben wären. So aber hat der Kompilator (oder die K.) vielleicht

von seinem Eigenen hinzugethan, das Vorgefundene verwässert und dabei

weder die vorhandene Orthographie noch Ähnliches respektiert, die Ab-

schreiber aber werden je nach ihren Kenntnissen mechanisch abgeschrieben,

oder wo ihnen etwas auffiel geändert haben, ohne dabei allzu peinlich zu

sein. Doch hier geraten wir schon auf ein Gebiet, über das man mit dem

Verl, erst rechten kann, wenn der dritte Band erschienen ist.

Aber einen Punkt müssen wir noch herausheben: der Herausgeber

taxiert nämlich den Wert der Scholien so niedrig, dafs er sich (p. XXII)

zu dem Ausspruch versteigt: wir würden uns vielleicht ein richtigeres

Bild von den litterarischen und sozialen Verhältnissen, unter denen dio

Komödien geschrieben sind, machen, wenn die Scholien vollständig fehlten.

Freilich würden gar manche Anspielungen unerklärt bleiben, aber wir

wären ja auch nicht sicher, dafs die Erklärungen einen thatsächlicheu

Hintergrund hätten. Das heifst denn doch die ganze Sache auf den Kopf

stellen. Die Scholien bieten uns eine Fülle von Belehrungen nicht nur

für den betreffenden Schriftsteller, deren Fehlen wir schmerzlich vermissen

würden. Gcwifs ist ein beträchtlicher Teil davon kindisch und unnütz, ge-

wifs sind manche Erdichtungen darunter, aber diese sind nicht allzu
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schwer 7.u erkennen und von verschiedenen Bearheitern der Komödien als

solche bezeichnet. Und mag aucli ein Teil davon noch nicht erkannt

sein, sind wir denn sicher, dafs wir das Richtige treffen, wenn wir ohne

die Hilfe der Scholien, um des Verf. eigene Worte zu gebrauchen „were

compelled to draw from the dramas themselves our ideas of the time and

the state of society?“ Ich glaube, der Verf. hat sich durch die jahre-

lange Beschäftigung mit diesen zusammengewürfelten Brocken alter Ge-

lehrsamkeit und durch das Vertiefen in die damit zusammenhängenden

Probleme einen Anfall jener (sit venia dicto) philologischen Kinderkrank-

heit zugezogen, die wohl mancher von uns durchgemacht hat, nämlich

dafs man an der Richtigkeit alles Überlieferten zweifelt. An anderen

Stellen urteilt der Verf. etwas gerechter, aber im ganzen haben die Scholien

für ihn hauptsächlich dadurch Wert, dafs man durch ihr genaues Studium

am besten erkennt, welcher Behandlung und welchen Fährlichkeiten im

Lauf der Jahrhunderte der Text eines Klassikers durch die handschrift-

liche Überlieferung ausgesetzt war. Darüber wie über einige andere Punkte

von minderer Wichtigkeit könnte man mit dem Verf. streiten, doch wollen

wir darauf so wenig wie auf Einzelheiten in der Textkonstitution eingehen,

sondern uns mit dem Gesagten begnügen und nur noch ausdrücklich be-

merken, dafs wir trotz der erhobenen Einwendungen das Buch für ein

gutes und verdienstliches ansehen. Die äufsere Ausstattung ist, wie man

von dem Verleger erwarten konnte, vortrefflich, nur sind die neuen grie-

chischen Drucktypen, die in diesem Werke zum erstenmale zur Anwen-

dung gekommen sind, nicht ganz nach meinem Geschmack.

Weimar. O. Kachlor.

109) The Book of Judges in Greek according to the text of

Codex Alexandrinus. Edited for the Syndics of the University Press

by A. E. Brooke M. A. and N. MeLean M. A. Cambridge at

the University Press, 1897. London, J. C. Clay & Sons. VII u. 45 S. 8.

Dieses hübsche Bändchen ist eine bequeme Ergänzung zu Swetes

Separatausgabe und soll wie diese zur Vorbereitung der grofsen Ausgabe

dienen, mit welcher die auf dem Titel genannten Herren von der Cam-

bridger Universitätspresse betraut sind. Da das Richterbuch im Codex

Vaticanus und Alexandrinus in zwei ganz verschiedenen Übersetzungen

vorliegt, ist es zu unbequem, unter dem Text der einen die Varianten

der andern sucheu zu müssen, und so hat zuerst und zuletzt Lagarde 1891
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in seinen Septuaginta-Studien für Kapitel 1—5 beide Texte nebeneinander

gestellt. So soll es auch in der grofsen Ausgabe geschehen. Um die

Kollationen für dieselbe zu erleichtern, wird hier der Text von A für sich

vorgelegt. The text of the Ms. has been closely followed and every

variant has been recorded in the footnotes, sagen die Herausgeber, welche

die Druckbogen mit Thomsons Photographie von 1881 verglichen. Aufser-

dem hat F. G. Kenyon vom Britischen Museum die Korrekturen am

Original selbst untersucht. Danach sollte man erwarten, über den Text

von A jetzt völlig sicher unterrichtet zu sein. Leider täuscht aber die

Ausgabe, wie in dieser Hinsicht, so in andern Einzelheiten, unsere Er-

wartungen. Den Aorist von aigw schreiben die Herausgeber mindestens

elfmal mit Jota subscriptum 1, 20. 21 etc., ebenso xpfioi 14, 16; neben

rrgös; /ie findet sich ngog /.li (4, 18; 11, 7. 12; 18, 6. 10), neben ngos

ai auch ngög ac 6, 18; argarEi^ aoß 8, 6; ebiev fioi 13, 7; inohi-

novoctv 11, 5. Mamt 13, 2 neben sonstigem Mctvße, uijmte neben /.nj

noxB, 6 Kigw

g

(2, 10; 11, 27. 30) gegen die sonstige Regel. Referent

kann sich dies teilweise nur daraus erklären, dafs ein Exemplar irgend

einer früheren Ausgabe iu die Druckerei gegeben und der Druck nicht

pünktlich genug revidiert wurde. Aber auch die Vergleichung von A
ist nicht fehlerlos. Der Unterzeichnete hat 1887 Tischendorfs Kollation

nach der genannten Photographie kontrolliert, Swete hat die Photographie

im gleichen Jahre für seine Ausgabe benutzt, ebenso Lagarde 1—5;

man sollte nun meinen, dafs die bei Tischendorf, Swete und Lagarde

richtig aus A verzcichneten Lesarten sich in diesem Abdruck finden wür-

den; das ist aber nicht der Fall. Siehe 6, 5 diaq>&
i
getv, 9, 2t ardgaat-

iufitnv, 31 Aßei, 35 -aßec, also A* Zaßei, A 1 (oder A») Aßex\ falsch

ist aus Swete zu 21, 17 wiederholt, dafs A dtaoarw/ievij habe; die Hand-

schrift hat ganz deutlich —autan— . Zu 2, 1 fehlt, dafs in oj/joobv das

y durch Strich getilgt ist. Beim Deboralied, das stichisch gedruckt ist,

wurde auf die Paragraphen und die Interpunktion der Handschrift nicht

die geringste Rücksicht genommen. In der Handschrift fängt z. B.

Povßip' V. 15, Einer V. 23 einen neuen Stichus an, Falaad V. 17 ist mit

xagöiag in V. 16 verbunden u. s. w. Da es sich bei der Ausgabe nicht

um eine Herstellung des ursprünglichen Textes, sondern um Wiedergabe

der Handschrift handelte, hätte dies wenigstens in den Anmerkungen be-

rücksichtigt werden sollen. In der Vorrede vermifst man auch einen Hinweis

auf die Einleitung von Moores Kommentar. Vielleicht ist es gut, dafs
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die Herausgeber, ehe sic an ihrer grofscu Ausgabe fortfahren, an diesem

kleinen Beispiel lernen, auf wievielerlei bei einer solchen Arbeit zu achten

ist. In der Vorrede ist gesagt, dafs Keuyon für die gröfsere Ausgabe

die Korrekturen spaterer Hände durch das ganze A. T. ain Original kon-

trollieren wolle, wie er es für dies Buch hier gethan hat. Die zu 9, 35;

21, 17 angeführten Beispiele zeigen, dafs die vom Unterzeichneten schon

mehrfach verlangte Ncukollation der ganzen Handschrift noch nötiger ist.

Thorasons Photographie von 1881 genügt für die meisten Stellen. 16, 17.

wo die Herausgeber uvitfyufav in den Text aufnehmen und es für un-

sicher erklären, ob die Handschrift av- oder an- habe, scheint mir das

n ganz klar.

Ulm. Eb. Nestle.

1 1 0) Sellin, Das Sabinische Landgut des Horaz. Eine Reise-

studie. Programm des Grofshcrzoglichen Gymnasium Fridericianum

zu Schwerin i. M. 1896.

Die Untersuchung nach der Lage des Landgutes, das Horaz ira Jahre 33

v. Chr. von seinem Freunde Mäcen zum Geschenk erhielt, hat schon oft

die Horazforseher beschäftigt. Und wir finden dies auch natürlich, da es

ja für alle Freunde des Dichters von hohem Interesse ist, den Ort genau

bestimmen zu können, wo der Dichter so oft und so gern weilte und

wo er seine schönsten Lieder dichtete. Über einige hierauf bezügliche

Punkte herrscht jetzt volle Übereinstimmung, besonders darüber, dafs das

Landgut an den Abhängen des Sabinergebirges auf der rechten Seite des

Baches Digentia (jetzt Licenza), welcher 18 km oberhalb Tiburs (jetzt Ti-

voli) etwas hinter Varia (jetzt Vicovaro) von Norden in den Anio (jetzt

Aniene) fliefst, gelegen haben rnufs; ebenso kann als sicher angenommen

werden, dafs zwischen dem Dorfe Rocca Giovinc, welches 4 km, und dem

nördlich davon gelegenen Dorfe Licenza, welches 6 km von dem Aus-

gange des Thaies entfernt liegt, der Platz, wo einst das Haus stand, zu

suchen ist. Auf dem kleinen Raume von 2 km sind es besonders zwei

Punkte, die von den Forschern für die Lage des Gutes als geeignet an-

genommen worden sind, ein südlicher auf dem Plateau Capo le Volte

ungefähr 130 m nordwestlich über Rocca Gioviue und ein nördlicher an

dem Bergabhange dem Dorfe Licenza gegenüber hinter den Vigne di

San Pietro.
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Der Verfasser vorliegenden Programms, der an den archäologischen

Kursen für deutsche Gymnasiallehrer, welche im Herbste 1895 in Italien

gehalten wurdeu, teilgenommen und während seines römischen Aufent-

haltes zweimal eine Wanderung nach dem Sabinum des Dichters unter-

nommen batte, schildert uns den südlich gelegenen Platz auf folgende

Weise: Zweifellos hat hier irgendeinmal in früherer Zeit ein Haus ge-

standen. Der Platz erscheint für einen Hausbau künstlich planiert, und

in der Erde finden sich antike Zicgeireste; der Führer erklärt uns, dafs

nach der Ansicht der Gelehrten hier das Haus des Horaz gestanden habe

und dafs der benachbarte colle del poetello nach dem Dichter noch heute

seinen Namen trage. Die Vegetation ist hier ziemlich dürftig; rings-

herum ist viel Gestrüpp, und wir sehen nur wenige Waldbäume, wie

Eichen, Steineichen und Buchen, Fruchtbäume aber gar nicht, aufser

einigen verkümmerten Feigen; im Gebüsch weiden viele Ziegen und

einige wenige Kühe, die den Bewohnern von Rocca Giovine gehören; von

einer Quelle ist ringsum nichts zu hören und zu sehen. Der Eindruck,

den der Platz auf den Beschauer macht, ist ein düsterer. Von hier führt

ein steiniger Pfad in nordöstlicher Richtung hinab zu einer uralten, jetzt

nicht mehr zum Gottesdienst benutzten halbverfallenen Kapelle der Santa

Maria della Case, hinter welcher ein von Kraut und Gestrüpp fast ganz

bedeckter Weg zwischen schönen alten Eichen anfangs schnurgerade, dann

sich in steilen Windungen senkend, zu einer Quelle führt, die unter

Strauchwerk an einem Hügelabhang nicht hervorsprudelt, sondern schwach

hervorsickert, sodafs das durch ihr abfliefsendes Wasser gebildete Rinnsal

mehr einem Bache gleicht. Wir erfahren, dafs diese kümmerliche Quelle

den Namen Fonte degli Oratini trage, in welchem Namen nach der Mei-

nung der Einwohner von Rocca Giovine unschwer der Name des Dichters

wiederzuerkennen sei.

Dio Ansicht, dafs hier das Landgut des Horaz gestanden habe, stellten

zuerst Noel des Vergcrs, Stüdes biographiques sur Horacc, vor dem Texte

der Didotschen Horazausgabe (Paris 1855), und Pietro Rosa im Bull, dell’

inst. arch. 1857, S. 105 auf, die später auch in Meyers Reisebücbern,

sowie im neuesten Baedeker aufgenommen ist. Von den Gründen, die

dagegen sprechen, möchten wir hier nur den hervorheben, dafs die Namen

colle del poetello und fonte degli Oratini absolut nichts mit dem Dichter

Horaz zu thun haben, da die Quelle mit ihrer Umgebung im Kataster

nach dem Namen eines früheren dortigen Grundbesitzers di Ratini hiefs
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uud dafs auch der Name colle del poctello, welchem die Auhäuger dieser

Ansicht ein grofses Gewicht beilegen, aus Pogetello oder auch Pogiatello

abgekürzt ist und dafs im Kataster Pogettello steht. Wir haben es hier

mit einer Täuschung zu thun, die sich die Bewohner von Rocca Giovine

gern zunutze machen. Beide Namen, sagt Fritsch in den Neuen. Jahrb.

1895, S. 74, sind moderne Erzeugnisse. Wie hätte sich auch durch so

vifele Jahrhunderte voll Veränderung und Zerstörung, unter Bauern und

Hirten, der Name oder gar die Gestalt des Dichters im Andenken erhalten

können, wo doch das Städtchen Varia und das Dort' Mandela, der Bach

Digentia und der den schönsten Teil des ganzen Thals beherrschende

Berg Lucretilis ihre Namen verloren?

Über den nördlichen Punkt bemerkt Sellin folgendes: Je weiter wir

nun in nordwestlicher Richtung den Abhang hinabsteigen, desto saftiger

wird das Grün auf dem Boden und desto duftiger werden die Blumen

und Kräuter. Da zeigt sich uns eino neue Quelle, welche mit grofser

Wasserfülle kristallhell aus einem Felsen hervorbricht und mit munterem

Rauschen und als ansehnlicher Bach, der uns als Liccnza bezeichnet wird,

unseren Abstieg begleitet, endlich, etwa 200 Schritte abwärts, einen

kräftigen ungefähr 2 m hohen Fall bildet, um sich dann vorläufig unseren

Augen zu entziehen. Wir haben einen prächtigen Kastanienwald erreicht,

an dessen Saum sich unser Führer aus Rocca Giovine verabschiedet, um

uns einem jungen Manne aus Licenza zu übergeben, der hier ortskundiger

sei als er. Nach wenigen Schritten gelangen wir mit ihm auf eineu

flachen ganz kultivierten Hügel, und nuu erklärt uns unser Führer, hier

sei erst in Wahrheit die Stätte, wo das Wohnhaus des Dichters gestanden

habe. Man sieht zunächst nichts von einem Hause; aber nachdem der

Führer nach allen Seiten sich vorsichtig umgeschaut, beginnt er mit

seinem Stock die Erde aufzuwühlen, und, siehe da, es zeigt sich unseren

Blicken ein vortrefflich erhaltener Mosaikboden, in reizendem Muster aus

schwarzen und weifsen Marmorsteinchen zusammengesetzt; wir erfahren,

dafs zwei ansehnliche Zimmer mit solchen Mosaiken in verschiedenem

Muster aufgegraben gewesen, aber, um sie vor Zerstörung zu bewahren,

bis gröfsere Aufgrabungen vorgenommen werden könnten, auf Anordnung

der Behörden wieder zugedeckt seien; jeder sei mit Strafe bedroht, der

die Erde entferne. Nur kurze Zeit durften wir uns des Anblicks erfreuen;

dann scharrte der junge Mann in grofser Hast mit dem Fufse die Erde

wieder auf die Stelle und trat sie fest. Die Gegend ist hier roll land-
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schaftlicher Reize; ringsum Wein, Oliven, Feigen, Maisfeldor, zu beiden

Seiten üppige Kastanien. Wir befinden uns hinter den Vigne di San

Pietro, deren gegenwärtiger Besitzer in Licenza wohnt. Nunmehr steigen

wir auf dem guten Landwege in das Licenzathal hinab und folgen der

Landstrafse nordwärts bis zu dem Wege, der zu dem hochgelegenen Dorfe

Licenza hinaufführt. Etwas oberhalb desselben sehen wir unseren fröh-

lichen Quellbach wieder, der mit reichem Wasser ein an der Strafse

gelegenes MQhlwerk treibt, um sich unmittelbar darauf mit der Licenza

im Thal, deren Namen er selbst von seiner Quelle an trägt, zu ver-

einigen.

Diesen Platz haben die meisten Spezialfonscher für den erklärt, wo

das Landgut gestanden hat, so im vorigen Jahrhundert de Sanctis, Disser-

tazione sopra la villa d’Orazio (Rom 1761) und Capmartin de Chaupy,

Dicouverts de la maison de Campagne d'Horace (Rom 1767—1769), in

diesem Jahrhundert Tito Berti, La villa di Orazio (Rom 1886), Achille

Mazzoleni, La villa di Orazio (Rom 1890), N. Fritsch, Das Horazische

Landgut, seine Lage und Beschaffenheit in den Jahrbüchern für klassische

Philologie, herausgegeben von Fleckeisen 1895, S. 57—78 und ebenso

auch Sellin in dem vorliegenden Programme. Und wenn man die Stellen,

an welchen Horaz von seinem Landgute berichtet, mit der von Sellin

gegebenen Schilderung vergleicht, so kann es keinem Zweifel unterliegen,

dafs hier wahrscheinlich die Lage des Landgutes zu suchen ist. Vergegen-

wärtigen wir uns, was Horaz gelegentlich von der Lage und Beschaffen-

heit desselben sagt, indem wir auch hier Sellin folgen: Horaz wohnt auf

einem Torrain, auf welchem ein schönes Klima herrscht (Epist I 16

v. 5—14), da die aneinandergereihten Berge durch ein schattiges Thal

unterbrochen werden, jedoch so, dafs er morgens die Sonne auf der

rechten, abends auf der linken Seite hat. Ein Garten, in welchem sich

(Carm. I 38 v. 7) eine Weinlaube befindet, ist am Hause und beim Hause

(Sat. II 6, 2) eine Quelle, welche so wasserreich ist, dafs sie wohl geeignet

ist, dem Hauptbach, welcher (Epist. I 18, 104) Digentia heifst, den

Namen zu geben. Dieses Wasser ist besondere kühl und klar und heil-

bringend für Leiden des Kopfes und des Magens (Sat. II 6). Nach oben

hin, d. h. in der Richtung nach den höheren Bergen, stöfst daran ein

nicht bedeutender Wald (Sat. II 6, 3); dazu kommt eine nicht übermäfsig

grofse Fläche Ackerlandes (Sat. II 6, 1) und in der Nähe des Haupt-

baches, also nach der Thalsohle hin oder in derselben, Wiesenflächen,
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welche durch Dämme vor den austretenden Fluten des Baches geschüzt

werden müssen (Epist. I 14, 29). Über dem Gute ragt der anmutige

Berg Lucretilis empor, welcher des Dichters Ziegenherden ebenso vor der

Glut des Hochsommers, wie vor den kalten Regenwinden schützt. Von

dem Wiederball der sanften Hirtenflöte ertönen die glatten Felsen der

hingelagerten Ustica (Carm. I 17). Auf dem Gute wachsen Früchte in

reicher Fülle (Carm. I 17, 15), Oliven, Wein und Feigen (Carm. I 20, 1;

I 31, 15); der Garten liefert ihm Endivien und Malven, Korn und Heu

die Acker uua Wiesen. Aufserdem wachsen dort Eichen und Ilex, deren

Früchte er als Futter für sein Vieh verwendet und an deren Schatten er

sich selber erfreut. Unter ihren Kronen wuchert üppiges Buschwerk von

Dornen, Schlehen und Kornelkirschen und eine reiche Flora duftender

Blumen bedeckt den Boden. Der Dichter bewirtschaftet sein Gut mit

Hilfe eines Verwalters (Epist. I 14), der die Arbeiten der acht Haus-

sklavcn (Sat. II 2, 7 u. 118) leitet und auch selbst tüchtig mitangreifen

mufs (Epist. I 14). In der Nähe sind noch fünf ländliche Hausstände

(Epist. I 14).

Wenn Sellin auch keine neue Forschungen uus hier vorlegt, so

können wir doch die Arbeit denen, die sich für diese Frage interessieren,

aufs beste empfehlen, da sie alles, was hierfür nötig ist, enthält und uns ein

deutliches Bild entwirft, welches dadurch noch übersichtlicher wird, dafs

eine Karte von dem Liccnzathale und dem Sabinum des Horaz hinzu-

geffigt ist. Interessant sind auch die Abbildungen der Mosaikfufsböden,

die aus dem Hause des Horaz noch erhalten sind.

Bremen. C. Wagoaer.

111) The Eider Pliny’s Chapters on the History of Art

translated by K. Jcx-Blake witli commcntary and historical in-

troduction by E. Seilers aud additional notes contributed by

Dr. II. L. Urlicks. London, Macraillau & Co. , 1806. C und

252 S. gr. 8 m. 1 Lichtdruck. geb. 14 sh.

Seitdem L. Urlichs’ Chrestomathia Pliniana das Pliniusstudium neu

angeregt hatte, war Plinius oft citiert, oft gebraucht oder auch mifsbrauebt,

nicht selten auf seine Quellen geprüft worden; aber weder eine zweite

Auflage der Chrestomathie noch ein dieselbe ersetzendos Werk erschien.

Und doch ist das Bedürfnis von mehreren Gesichtspunkten aus unzweifel-

haft. Um mit der Basis des Textes zu beginnen, ist die Ausgabe Det-
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lefscus an sich vortrefflich, aber sowie man den Text sachlich erwägt

(z. B. gleich 34, 52, wo die zwei letzten Künstlernamen nur in den „ge-

ringeren “ Handschrifteu stehen), mufs die Autorität der Bamberger Hand-

schrift ins Wanken kommen. Jedenfalls liegt die Handschriftenfrage nicht

einfach. Mufs man auch Plinius so manchen sachlichen Irrtum Zutrauen,

so ist die Emendation, wie ich gelegentlich wieder einmal zu zeigen hoffe,

noch nicht abgeschlossen. Die sprachliche Erklärung erfordert, weuu sie

den Schriftsteller nicht blofs als Material, sondern als selbständigen Deuker

würdigen soll, eine genauere Kenntnis des „silbernen“ Lateins, von wel-

chem Plinius’ Stil eine individuelle Spielart darstellt; ürlichs’ Ausgabe

enthält neben manchem Anfechtbaren viele feine Bemerkungen, die hoffent-

lich einmal zu einem fortlaufenden sprachlichen Kommentar und damit

zu einem gründlichen Verständnis des Plinius führen. In littorarhistorisclier

Beziehung ist die Erkenntnis der Quellen einigermafsen vorgeschritten,

wenn auch gewifs das Hauptergebnis darin liegt, dafs wir den Kern der

kunsthistorischen Bücher als Überlieferung alexandrinischer Zeit betrachten,

zu welcher dann römische Periegese Nachträge von wesentlich geringerem

Wert geliefert hat, vor allem aber, dafs urkundliche Überlieferung und

der Kunstkritiker Kombinationen geschieden werden müssen. Was end-

lich die archäologische Seite anbelangt, so ist seit der Auffindung des

Laokoon der gröfste Teil der Benennungen und Autornameu aus Plinius

geflossen; eine Zusammenstellung dieser Vermutungen, deren Lebensdauer

sehr verschieden ist, würde den wichtigsten, lehrreichsten Beitrag zu einer

Geschichte der Archäologie geben, freilich müfste sie eine kritische sein

und strenge zwischen dem Sicheren, dem Wahrscheinlichen und dem

Möglichen scheiden.

Dieses Programm ergäbe einen weitaus umfänglicheren Kommentar,

als ihn Drlichs geschrieben hat. Miss Seilers weist in der Vorrede (S. vui)

prinzipiell einen citatcnreichen Kommentar ab. Der verhältuismäfsig ge-

ringe Umfang des ihrigen ist darin begründet, dafs die oben ausgeführten

Gesichtspunkte nur zum Teil näher berücksichtigt worden sind.

Der Text beruht auf der Ansicht, dafs die Superiorität des Bam-

bergensis (von dem ein Faksimile den Titel ziert) unbestreitbar sei, an

den die Herausgeberin daher näher als Dctlefsen sich anschliefst. Der

Apparat beschränkt sich auf wichtige Varianten und Konjekturen; die

Auswahl ist in der Hauptsache glücklich, aber etwas spärlich. Als Probe

einige Monita! Zu XXXIV, 19 wird nach eigener Konjektur aut statt
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sicut geschrieben, doch erhält dadurch die Stelle so wenig definitive Hilfe

als durch die Anmerkung; einerseits betont nämlich Plinius, dafs er nur

von Triumphatoren (resp. Triumphatorenbildem) rede, anderseits wissen

wir über einen Sechserzug (seiuges) derselben überhaupt nichts, wohl aber

dafs Augustus sich mit einer Biga oder Quadriga von Elefanten dar-

stellen liefs (vgl. Gardthausen, Augustus II, S. 257). XXXIV, 55

hat nicht Benndorf telo emendiert, sondern diese Möglichkeit verworfen;

vgl. des Untere. Parerga S. 24 f. und 3. Jahresber. S. 24; die Inter-

punktion Iiomae, hagetera p. 56 hat erst Detlefsen eingeführt; daselbst

ist nicht erwähnt die richtige Bamberger Lesart „paenc ad exemplum“.

XXXIV, 59 fehlt die Lesung von L. Urlichs.

Die Übersetzung, die aus praktischen Gründen beigefügt ist, da

ja allerdings den meisten die Lektüre Schwierigkeiten bereitet, liest sich

glatt; Fehler sind uns nicht aufgestofsen, höchstens einige ungenauen Aus-

drücke, wie XXXVI, 184 asaroton oecon, „or Unswept Ilouse“ (o<xo$

bedeutet „Saal“). Mit den Erklärungen der Herausgeberin stimmt die

Übersetzerin nicht immer überein, z. B. XXXIV, 7 bezüglich „»am

das uns so oft zur Umschreibung oder Annahme einer Ellipse veranlafst,

bis wir erkennen, dafs es im nachklassischen Sprachgebrauch eine schlechthin

anreihende Partikel ist, oder XXXVI, 28 in operibus Pacis suae, „in

the galleries of bis temple of Peace“, genauer „in dem Bautenkomplei

seines Paxtempels“.

Die philologische Erklärung beruht zum besten Teil auf dem

Kommentar von L. Urlichs, dessen sprachliche Noten leider nicht alle

aufgenommen sind, und auf Beiträgen von dessen Sohn. Nachträge zu

geben, wären wir nicht in Verlegenheit, beschränken uns aber auf einige

Proben. Zu XXX, § 157 magiriscia wird gesagt: „from pdyeiQog, a

cook [The subject influenced perhaps by the Middle or New Comcdy.

H. L. U.]. Ich würde kürzer schreiben: „von dem Komödienworte fia-

yBiQiay-og (Athen. 7, 292e)“. XXXIV, 33: Über das Fingerrechnen dürfte

etwas neuer und vollständiger als Harduiuus’ Note das Kapitel in meinen

„Gebärden“ S. 252ff. (besonders S. 254 Anm. 2) sein. Anderes, was

mehr in die Kunstgeschichte einschlägt, sei einer anderen Gelegenheit

Vorbehalten; nur gegen einen Irrtum, der seit Jahren nachgeschrieben

wird, möchte ich hier einmal Stellung nehmen, nachdem ich ihn schon

stillschweigend gerügt habe. Das Hauptwerk des jüngeren Kephisodotos

ist ein symplvgma (36, 24), was man früher einfach als ringende Gruppe
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auffafste. Seit neuerer Zeit sollen wir aber dem Worte eine obscene Be-

deutung unterlegen! H. L. Urlichs erklärt letzteres nur für wahrschein-

lich, die Herausgeberin sieht es dagegen für sicher an. Thatsächlicb liegt

aber kein genügender Grund vor, symplegma nicht in der natürlichen Be-

deutung aufzufassen. SvpnXeMo^ai verwendet freilich Aelian (Hist. an.

8, 1 ; 9, 1 3 u. a.) von Tieren, der scherzende Aristophanes (Plato conviv.

191 ab) von seinen Halbmenschen; alles dies thut hier nichts zur Sache.

Martial. 12, 43, 8 (quo symplegmate quinque copulentur) und Arnob.

7, 33 (quorum symplegmatibus plurimis intermixtos se esse derisionis

in matariam norunt) bitte ich aufzuschlagen; hier sei nur gesagt, dafs

Martial von den selbst nach seinen Begriffen unanständigen Gedichten des

Sabellus spricht und beide nicht von Paaren, sondern von ganzen Ketten

reden! Die Parallelstelle von § 35 „Puna et dyminim luctantcs ...

quod cst alterum in terris symplegma nobile" spricht an sich ebenso für

die alte wie für die neue Deutung, und zwar fällt das bildliche Seiten-

stück „Pan von Amor im Ringkampfe besiegt“ (vgl. Preller-Ro-

bert, Mythologie I, S. 744, 4) zugunsten der ersteren in die Wagschale.

Zweideutigkeiten vou pornographischen Schriftstellern, wie Martial und

Arnobius sie meinen, müssen von dem einen Plinius ferngehalten werden.

Die litterarhistorische Einleitung, welche von den Quellen

handelt, ist augenscheinlich mit besonderer Liebe verfafst. Es wäre pe-

dantisch, wenn ich ausführen wollte, wo ich ein „vielleicht“ oder ein

„möglicherweise“ einschalten wollte. Nur zu p. i. sei eine kleine sprach-

liche Bemerkung gefügt. Propylon, -a neben Proqnjlacm, -a ist freilich

seltener (aufser bei Plinius und Dichtern auch Axiochos p. 371b, CIL,

I, 619 vou Eleusis, Inschr. v. Pergamon Nr. 297), aber von Plinius gemäfs

seinem Stile eben deswegen gewählt. Die heutigen „Pcrgamener“ bevor-

zugen es; auch unter den Personennamen tritt neben n^ortvlaiog ]Iq6-

revios (Memnon bei Phot. bibl. p. 239, 15) auf.

Hinsichtlich der archäologischen Erklärung findet mau, ent-

sprechend der Vorrede, eine Selecta, zumeist der ueuesten Litteratur.

Nachträge sind also nur im eigenen Exemplar, nicht hier am Platze.

Endlich verdienen die Register (I. der Namen, II. der Aufbewahrungs-

orte) rühmende Erwähnung.

Alles in allem eine tüchtige Leistung, welche Respekt vor der archäo-

logischen Frauenbewegung in den Ländern englischer Zunge erweckt.

Würzburg. Sittl.
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112) Codex Colbertinus Parisiensis. Quatuor Evangelia ante Hic-

ronymum latine translata post editionem Petri Sabatier cum ipso

codice collatam denuo edidit J. Belshelin. Christianiae sumpti-

bus librariae Alberti Cammermeyri. 139 S. 8.

Belsheim, der uns häufig als erster Herausgeber lateinischer Bibel-

versionen begegnet ist, bietet nns in der vorliegenden Schrift den Abdruck

einer lateinischen Übersetzung der vier Evaugelien, die vor fast 150 Jahren

Sabatier aus dem Cod. Colbertinus veröffentlichte, und zwar giebt er sie,

wie er bemerkt, nach Sabatiers Text auf Grund einer Neuvergleichung.

Da die Editio prineeps sehr rar geworden und nur für schweres Geld zu

beschaffen ist, so kommt eine neue handliche und billige Ausgabe dieser

vorhieronymianischen Version gewifs einem Bedürfnis entgegen. Indes da

die Arbeit einmal von vorn angefangen wurde, so hätte sie doch weiter-

gehende Ansprüche ins Auge fassen sollen. Belsheim gieht nämlich den

ausgeschriebenen Text, ohne den Leser zu informieren, an welchen Stellen

sein Vorgänger falsch gelesen oder falsch aufgelöst hat. Zwar berichtet

der Herausgeber, er habe nicht gefunden, dafs Sabatier sich viel Fehler

habe zuschulden kommen lassen
,

und giebt p. 4 der Praef. einige Bei-

spiele; doch geht aus der Einführung dieser Proben hervor, dafs es nicht

alle sind. Überhaupt hätte der Text lieber mit der Adnotatio eritica ge-

geben werden sollen: man würde sich dann an solchen Stellen sicherer

fühlen, wo eine grobe Discrepanz von der Vulgata vorliegt. Da der Col-

bertinus ziemlich jung, saec. XI oder gar später, ist und demgemäß

häufig Kompendien aller Art in der Schrift zeigt, so ist es nicht gleich-

gültig, ob der Text nach voller Ausschreibung oder nach Auflösungen ge-

geben wird. In dem vorliegenden Abdruck begegnet mancherlei, was wir

zunächst als Druckvcrschen , nicht als handschriftliche Fehler ansehen

möchten, z. B. S. 16 (Matth. 12, 45) sipritus (st. Spiritus)-, S. 41

(Mark. 1, 4) clamobo (st. clamdbo); S. 41 (Mark. 1, 22 seribac (st.

scribae); S. 56 (Mark. 11, 15) vendentes es (st. et) erneutes; S. 57

(Mark. 12, 10) mdifieantes (st. aedificantcs); S. 72 (Luk. 5, 1) faetnm

(st. factum); S. 81 (Luk. 9, 12) reqicscant (st. requieseanl); S. 88 (Luk.

12, 32) clemosynam (st. clcmost/tiam); S. 89 (Luk. 13, 16) Abrnbae (st.

Abrahae),

t t
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113) J. von Müller, Handbuch der klassischen Altertums-

wissenschaft. 22/23 Halbband = Atlas zu Band VI: Ar-

chäologie der Kunst, von C. SIttl. 64 Tafeln mit 1000

Abbildungen nebst Textheft, Inhaltsverzeichnis und alphabetischem

Register. München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1897.

In Mappe Jt 13. 50.

Mancher wird diesen Atlas mit einigem Kopfschütteln betrachten,

denn man ist nachgerade verwöhnt mit guten Abbildungen. Prüft man

ihn aber näher und erwägt dabei, dafs es sich um möglichste Reichhaltigkeit

bei mäfsigem Umfang handelt, so entdeckt mau bald, dafs wir hier eine

sehr besonnene Auslese und eine sehr planvolle Anordnung des Bilder-

schatzes zur antiken Kunstarchäologie vor uns haben. Für die Anschauung

der Denkmäler in gröfseren und treueren Abbildungen ist ja heutzutage

reichlich gesorgt, für die Benutzung beim Studium des Handbuchs han-

delt es sich in erster Linie darum, möglichst zahlreiche Vertreter der je-

weils besprochenen Kunstrichtungen in einer Abbildung zur Hand zu

haben, die uns von ihnen eine Vorstellung giebt, nach der wir sie jederzeit,

wo sie uns begegnen, sofort wiedererkennen. Und dieser Forderung ent-

sprechen die Bilder des Atlas in durchaus genügender Weise. Pis ist

namentlich rühmend hervorzuheben, dafs zahlreiche Bildwerke Aufnahme

gefunden haben , die bisher nur in weniger leicht zugänglichen Publika-

tionen zu finden waren, und die in einem flandbuch, das auf der Höhe

der Zeit stehen will, unbedingt zu erwarten sind. Ein grofser Vorteil

der gewählten Füurichtung ist es auch entschieden, dafs Verwandtes und

Zusammengehöriges möglichst auf einer Tafel vereinigt ist. Der Zusammen-

hang mit dem Handbuch ist freilich trotz der Verweisung auf dessen

Seitenzahlen oft ein sehr lockerer, da zuweilen das betreffende Bildwerk

auf der citierten Seite des Buches gar nicht, oder nur in flüchtiger Er-

wähnung zu finden ist. Aber dafür bietet der Atlas eigentlich für sich

selbst ein fortlaufendes Bild der Kunstentwickelung, und manches ist in

dem begleitenden Textheft noch knapp erklärt, sodafs der Atlas sich als

ein recht brauchbares Hilfsmittel erweist. Dabei darf jedoch nicht ver-

schwiegen werden, dafs manche Abbildungen berechtigten Ansprüchen doch

nicht genügen, ich erinnere nur an den Kopf des Hermes, des Praxiteles,

an den sogen. Virgil u. a.; auch die Proportionen sind bei manchen Sta-

tuen durch die Wiedergabe auf Grund von Zeichnungen zum Teil nicht

ganz gelungen. Die Anordnung der Statuen der Tyrannenmörder scheint
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mir nicht glücklich gewählt. Auch hätte hier noch das Stackelbergsche

Relief dazu gegeben werden sollen. Bei den Giebelgruppen verschiedener

Tempel vermißt man eine Zusammenstellung des Ganzen, z. B. bei Aigina

und beim Parthenon, wo die allzu klein wiedergegebenen Carreyschen

Zeichnungen doch kaum genügen. Von der Franyoisvase wird unter an-

derem der Reigen des Theseus als Probe gegeben und als Abschiedsfest

des Theseus aus Kreta bezeichnet; im Textheft ist diese Angabe berich-

tigt und dafür das Siegesfest des Theseus auf Delos angegeben. Es wird

sich doch wohl, da Ariadne dabei ist, nur um Naxos handeln können. So

liefsen sich noch manche kleine Verstöfse nachweisen, aber gegen die

staunenswerte Gesamtleistung kommen sie nicht in Betracht. Auch die

Leistung des Zeichners, Kunstmaler Leonhard in München verdient trotz

mancher weniger gelungenen Bilder im grofsen und ganzen das Lob der

Sorgfalt und Treue, der Klarheit und Sicherheit in der Hervorhebung der

charakteristischen Züge. So bietet der Kunstatlas in der Tbat eine wert-

volle Ergänzung des Handbuchs, ja man darf sagen nicht hlofs des sechsten

Bandes, sondern des Gesamtwerks, indem darin auch vieles in den übrigen

Behandelte seine bildliche Erläuterung findet. g.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Lateinisches Übungsbuch
im Anschluß an

Cähiar« G allisclien Krieg-.
Von

Dr. Friedrich Pactzolt,
Direktor de« Konlgl. Gymnasium« zw Krieg.

I. Teil: Für die UntertertiR des Gymnasiums nnd die entsprechende Stufe des Real-

gymnasiums. Buch I, Kap. 1—29; Bach II— 1Y. Zweite Auflago.
Freia: Ji 1.

II. Teil: Für die Obertertia des Gymnasiums und dio entsprechende Stufe des Real-

gymnasiums. Buch I, Kap. 30 -54; Buch V—VII. Preis: Ji 1.25.

Methodischer Lehrer - Kommentar zu Ovids Metamorphosen.
Bearbeitet von

Dr. Adolf Lange.
1. Heft: Buch I— V. Preis: Ji 4.

Methodischer Lehrer -Kommentar zu Xenophons Anabasis.
Bearbeitet von

Dr. Reimer Hansen.
1. Heft: Buch I. Preis: .Jt 3.

Zu brilfhrn durrh alle Buehhandlungen.

Kur die Redaktion verantwortlich I>r. C. Ludwig in Bremen.
Druck und Verlag von Frledriob Andre«» Perthes in Qotba.
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Insertionsgebühr für dio einmal gespaltene Petitzeile 30 Pfg.

Inhalt: 114) J. A. Ko bin son, Texts and Studios (Küegg) p. 209. — 115) A. Pohl,
Mein Vermächtnis (E. Rosenberg) p. 211. — 116) G. Habich, Die Amazonen-
gruppe des attalischen Weihgeschenks (P. Weizsäcker) p. 212. — 117) G. Basolt,
Griechische Geschichte (H. Swoboda) p. 215. — 118) 1. P. Mahaffy, The Empire

of the Ptolemies (H. Swoboda) p. 220. — 119) E. G. Hardy, Christianity and
the Roman government (J. R Asinus) p. 222.

1 1 4) Texts and Studies. Contributions to Biblical and Patri-

stic Literature. Edited by J. A. Robinson. Vol. II. Cam-

bridge. At the Univereity Press. London, Clay & Sons.

No. l. A Study of Codex Bezae by Rendel Harris.

VIII. 272. 7 sh. G p. — No. 2. The Testament of

Abraham by M. Rhodos James with an appendix by W. E.

Barnes. VIII. 166. 5 sh. — No. 3. Apocrypha Anec-

dota by M. Rhodos James M. A. X. 202. 6 sh.

Die genannten Publikationen bilden ein würdiges Seitenstück in eng-

lischer Sprache zu deu vou Harnack und v. Gebhardt herausgegebeuen

„Texten uud Untersuchungen“. No. 2 und 3 gehören in dieselbe Kate-

gorie: Herausgabe und Untersuchung von bisher noch nicht edierter

pseudepigraphischcr Litteratur, deren Bedeutung vou den Theologen mit

Recht weit mehr gewürdigt wird als früher. Das Testament Abrahams,

nach des Herausgebers Vermutung aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. stam-

mend, ist dadurch besondere merkwürdig, dafs iu ihm die ägyptische Vor-

stellung von dem Wägen der Seelen verwertet wird. Wie reich die Aus-

beute für den Forscher nach derartiger Litteratur unter einigermafsen

günstigen Umständen sein kann, das zeigt No. 3 iu überraschender Weise.

Drei Jahre Suchens in englischen und kontinentalen Bibliotheken brachten

mit relativ geringer Mühe nicht weniger als dreizehn neue Dokumente
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zutage, und Mr. James versichert uns, dafa noch viele solche Schätze des

verständnisvollen Entdeckers harren. Diese Apokalypsen, resp. Fragmente

von solchen, sind in ihren Grundideeen unter sich vielfach verwandt.

Hervorragend durch Inhalt und Umfang ist die Visio Pauli S. 11—42.

Der Herausgeber hat in dankenswerter Weise die einzelnen Stücke nicht

nur mit Einleitungen, sondern auch mit den nötigen Wort- und Sach-

indices versehen. Auffallend ist mir, dafs diese bisher nicht bekannten

Dokumente in dem Artikel Apokryphen der theol. Realencyklopädie, 3. A.,

1. Bd. keine Berücksichtigung gefunden haben.

No. 3 verdient an diesem Orte eine eingehendere Besprechung.

Rendel Harris hat es unternommen, eine Art Lebensgeschichte jenes Co-

dex D (Cantabrigiensis) zu schreiben, der unter den Dokumenten des

N. T. noch immer mit dem rätselhaften Antlitz einer Sphinx erscheint.

Der Verfasser schliefst sich mit seiner Studie den Kritikern an, welche

gegen die Unterschätzung von Codex D protestieren: Credner, Lagarde

mit seinen Schülern, Resch, Nestle, denen sich neuerdings mit bedeut-

samen Leistungen der Philologe Blafs zugesellt hat Harris ist sehr

scharfsichtig in seinen Beobachtungen, und seine Darlegung erweckt in

verschiedenen Partieen das lebhafteste Interesse. Sowohl der griechische

als der lateinische Text der Handschrift werden so scharf unter die Loupe

genommen, wie es wahrscheinlich kaum anderswo schon geschehen ist:

die lateinischen Wort- und Flexionsformen sind nicht liederliche Nach-

lässigkeit eines Abschreibers, sondern Einwirkung des südgallischen Idioms

aus dem beginnenden Übergang des Lateinischen ins Altfranzösiscbe. Wenn

die Darstellung hier von Scholzs Liste der Gallicismen in D ausgeht

(z. B. S. 26), so dafs der Eindruck entsteht, als rühre diese von dem

bekannten katholischen Textkritiker her, so ist zu bemerken, dafs Scholz

hier durchaus auf den Schultern von Wetstein (Prolegomena zu seinem

N. T. p. 31) steht, der genau die gleichen Beispiele in gleicher Reihen-

folge angeführt hat.

Das Hauptresultat, zu dem Harris gelangt: der griechische Text von

D ist nicht eine selbständige Arbeit, sondern eine Art Rückübersetzung

(readjustment p. 41) aus dem lateinischen Begleittexte (d), stöfst nun

freilich trotz der scharfsinnigen Argumentation auf Widerspruch, so z. B.

bei Resch: „Der Einflufs des lateinischen Textes zeigt sich vorzugsweise

nur in untergeordneten linguistischen und grammatikalischen Punkten

und erweist sich durchaus nicht als ausreichend, um die tiefer greifenden
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Eigentümlich keiteu des griechischen Textes zu erklären“ (Rescb, Aufser-

kanonisebe Paralleltexte zu den Ev., 1893, S. 29). Es wird also die Po-

sition von Hort bezüglich des „westlichen“ Textes (New Testament, Iu-

troduction p. 120 sqq.) in der Hauptsache als noch nicht erschüttert an-

zusehen sein.

Harris giebt sich grofse Mühe zu beweisen, wie D deutliche Spuren

von Überarbeitung eines mit der klassischen Litteratur wohl vertrauten

Christen an sich trage; so wenn Luk. 23, 53 von Christi Grabesstein zu

lesen steht; „lapidem quem vix viginti movebant“. Eberhard Nestle

(Philologien sacra p. 39) widerspricht dem, indem er nachweist, wie von

ähnlichen Übertreibungen auch sonst die heilige Geschichte begleitet ist.

Ich gestehe, dafs ohne diesen Nachweis die Ausführungen von Harris auf

mich fast überzeugend gewirkt hätten. An anderem Orte erschienen auch

mir des Herrn Verfassers Schlüsse oft allzu kühn, z. H. betreffs des Mon-

tanismus in Lucas und Acta von D, oder betreffs der septem gradus,

acta 12, die Petrus bei seiner Befreiung aus dem Kerker machen mufste.

Darin stimmt freilich der Verfasser der vorliegenden Studie mit den

neuesten Textkritikern überein, dafs der Archetypus von D ins höchste

Altertum hinaufreiche und aufser von D auch von d, den altlateinischen

und altsyrischen Übersetzungen vertreten sei. Welche Stellung nimmt er

mit seiner verblüffenden Originalität ein zum kanonischen Texte? Ist er

Kladde (Blafs), oder verwilderter Urtext (Lagarde), oder revidierter Ur-

text (Nestle, neuerdings auch Blafs)? Die Beantwortung dieser Ent-

scheidungsfrage hat Harris’ Arbeit zwar nicht gebracht, aber doch geför-

dert. Es sei schliefslieh noch bemerkt, dafs die Prüfung des Codex da-

durch erleichtert worden ist, dafs die Verlagshandlung von Bernhard

Tauchnitz sich in dankenswerter Weise entschlossen hat, ein Novi Testa-

menti Graeci supplementum unter der bewährten Leitung von Eberhard

Nestle herauszugeben (1896) und an die Spitze dieses Supplementum eine

Kollation von D (p. 7— 66) zu stellen. *

Zumikon b. Zürich. Rflegg.

1

1

5) Mein Vermächtnis. Dichtungen von August Pohl. Zweite

erweiterte Auflage. Dritter Teil : Freie Übersetzungen aus Horaz

und Vergib Breslau 1896. 116 S. 8. * 1.20.

Diese Dichtungen eines verstorbenen, dichterisch beanlagten Gelehrten,

haben ihren festen Freundeskreis und werden sich Um dauernd be-
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wahren. Der Verfasser entschuldigt sich in dem Vorwort mehrfach, dafs

er den freien Jambus statt des Hexameters wählte, während er doch

Hexameter übersetze — nämlich Hör. Sat. I, 3. 5. 9; II, 1 . 6. 8 uud Yer-

gils Georgika von der Baumzucht und einige Verse von der Bienenzucht —

,

eine Entschuldigung, deren er in unserer vorgeschrittenen Zeit nicht mehr

bedurft hätte. Seine Übertragungen sind frei, auch in der Wiedergabe

des Einzelnen; sie geben aber Ton und Stimmung des Originals vortreff-

lich wieder und zeigen überall ein glückliches Verständnis. Statt weiterer

Worte gebe ich zur Bestätigung meines Urteils die ersten Verse wieder

aus der Übertragung der 4. Satire, ohne behaupten zu wollen, dafs es die

besten wären; ist es dem Verf. doch gelungen, oft noch durch einen

wirkungsvollen Beim eine neue Pointe hinzuzubringen. Die Worte lauten;

Begleitet von Heliodor,

Dem Rhetor, der an Wissen weit

Voraus den Griechen seiner Zeit,

Schritt ich am Lälins durchs Thor

Aus dem greisen Rom. Aricia,

Das nächste Ziel, bot uns Logis

Und Kost so leidlich; und von da

Ging es nach Forum Appii,

Wo Schiffsvolk viel und Schandgesollen

Von Wirten, welche die Gäste prellen.

Hirschberg (Schlesien). Emil Rosenberg.

1 1

6

)
Georg Habich

,
Die Amazonengruppe des attalischen

Weihgeschenks. Eino Studie zur pergamenischen Kunst-

geschichte. Berlin, Mayer und Müller, 1896. 92 S. 8. .<*2.40.

Es handelt sich in dieser Monographie um eine der vier Gruppen,

welche König Attalos I. nach seinem Sieg über die Gallier c. 239 auf

der Akropolis in Athen au der Südmauer, über dem Dionysostbeater auf-

stellen liefs, und welche den Kampf der Götter mit den Giganten, den

Kampf des Theseus mit den Amazonen, die Marathonschlacht und den

Galliersieg zum Gegenstand hatten, ln verschiedenen Museen und Privat-

sammlungen sind Statuen zerstreut, welche höchstwahrscheinlich den einen

oder anderen dieser Gruppen angehört haben, und es handelt sich zunächst

um die Frage, welche von diesen Statuen als Bestandteile dieser Gruppen

zu betrachten sind und welche nicht, und dann, wie diese Gruppen im

allgemeinen ausgesehen haben.
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Die Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hat, ist danach eine

doppelte. Einmal will er versuchen, diese Weihgeschenksgruppen mit

einiger Sicherheit zu rekonstruieren und dann, ihnen ihre Stellung in der

kunstgeschichtlichen Entwickelung anzuweisen, indem die Typen der ein-

zelnen Figuren nach ihrem Ursprung, ihrer Weiterbildung durch die Per-

gamener und ihrer späteren Verwendung bis in die Kaiserzeit hinab ver-

folgt werden. Aus der Typengescbichte lassen sich dann wieder Schlüsse

ziehen auf die Art der Aufstellung der einzelnen Figuren und Gruppen,

und Entscheidungsgründe für die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit

verschiedener Denkmäler gewinnen, die durch ihren Gegenstand die Ver-

mutung nahelegen, dafs sie Teile dieser Weihgescbenksgruppen sein könn-

ten. Da zur Durchführung dieser Aufgabe in ihrem ganzen Umfang eine

ungemein umfassende Denkmälerkenntnis erforderlich ist, so hat der Ver-

fasser sich zunächst auf die Araazonengruppe beschränkt, gelegentlich je-

doch auch schon Ergebnisse für die drei anderen Gruppen gewonnen und

am Schlüsse noch einen Rückblick auf die kunstgeschichtliche Entwicke-

lung und einen Versuch der Aufstellung und Komposition aller vier

Gruppen gegeben.

Nach dem, was bis jetzt geboten ist, wäre sehr zu wünschen, dafs

der Verfasser seine Aufgabe in nicht allzu ferner Zeit vollenden und auch

die drei übrigen Gruppen einer Einzeluntersuchung unterziehen möchte.

Nur möge er dann mit Abbildungen etwas weniger sparsam sein als in

vorliegender Schrift. Es liefsen sich leicht die hauptsächlichsten der in

Betracht kommenden Statuen und verwandte Typen, weun auch nur in

Umrissen, auf einer bis zwei Tafeln vereinigen, damit der Leser wenigstens

ein annäherndes Bild von ihnen hätte. Denn selbst wenn man die Nach-

schlagewerke zur Hand hat, erfordert es viel Raum und Zeit, alles in den

verschiedenen Zeitschriften nachzuprüfen. Das verleiht ja einer Mono-

graphie erst den rechten Wert, dafs sie die weittim zerstreuten Abbildungen

sammelt und sichtet und so dem Leser das eigene Nachsuchen derselben

so gut als möglich erspart. (Ref. hat sich von verschiedenen derselben

Bausen angefertigt, um nicht bei wiederholter Lektüre immer wieder nach-

schlagen zu müssen.)

Die Amazonengruppe ist in unserem Denkmälervorrat nur durch die

einzige Neapeler Statue einer toten auf dem Bücken liegenden Amazone

vertreten. Diesen Typus verfolgt H. , nachdem er die Kombination der

Amazone mit einem Kinde glücklich abgewiesen, aufwärts bis zu dem
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Schild der Athena Parthenos, abwärts über den Fries von Magnesia und

den kleineren Fries vom pergamenischen Altar bis zu den Amazonen-

sarkophagen und der pompeianischen Wandmalerei. Auch der verwandte

Typus in den Heraklesthaten wird herangezogen. Dadurch nun, dafs in

gröfseren Kompositionen dieser Typus in notwendiger, durch seine Eigen-

tümlichkeiten bedingter Verbindung mit weiteren Figuren erscheint, läfst

sich konstatieren, dafs über oder vor dieser Amazone noch eine berittene

Amazone im Kampfe mit einem griechischen Angreifer dargestellt war

und dafs sie schräg über den Weg der Reiterin liegend anzuordnen ist

Die Musterung der übrigen bisher für die Amazonengruppe in Anspruch

genommenen Statuen ergab die Notwendigkeit, verschiedene davon auszu-

scbeiden. Dafür ist es aber durch die Verbindung, in der die genannt«

erstere Gruppe von drei Personen auf verwandten Kompositionen erscheint,

gelungen, von der ganzen etwa 15—20 Figuren umfassenden Araazonen-

gruppe noch fünf Gruppen von Kämpfenden zu Fufs und zu Pferd, im

ganzen 12 Figuren, zn rekonstruieren. 1) Den Mittelpunkt des Ganzen

bildet danach eine Gruppe von drei Personen: am Boden die gefallene

Amazone, darüber nach rechts sprengend eine reitende Amazone, die nach

hinten zum Schlag ausholt, während sie von vorn (also von rechts her)

selbst angegriffen wird. 2) Links vor ihr eine Amazone mit gestürztem

Rofs von einem Griechen angegriffen, gegen den die vorgenannte Amazone

sich herumwendet. 3) Rechts von der Mittelgruppe ist eine Amazone,

deren Pferd, nach links gewendet, auf das linke Knie gestürzt ist (sogen.

Amazone Patrizi), im Begriff vom Pferd zu steigen und einen Angreifer

von rechts her abzuwehren. 4) Rechts davon, vielleicht am rechten Flügel

die nach links sprengende Amazone mit zwei unterliegenden Gegnern, in

der Art der von Mai Mayer veröffentlichten Amazone Borghese. 5) Links,

wahrscheinlich am linken Flügel, eine vom Pferde sinkende Amazone nach

Art der Neapeler (Museo Borbon. T. V. pl. 21) mit einem links von ihr

erscheinenden, vom Rücken gesehenen Angreifer. Das klingt sehr plau-

sibel, und es wäre der Sache gewifs nur förderlich gewesen, wenn eine

skizzierte Zusammenstellung der Statuen und Reliefe aus herbeigezogenen

Typen mit Unterschrift der Herkunft dieses Ergebnis auch anschaulich

gemacht hätte.

ln der Anordnung aller vier Gruppen trifft H. gewifs das Richtige,

wenn er sie nicht in einer Reihe nebeneinandergestellt wissen will. Die

Kämpfergruppen mit Gefallenen erfordern eine Aufstellung auf niedrigem
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Sockel. Die Götter im Kampf mit den Giganten dagegen müssen die

drei übrigen Kampfgruppen überragt haben und waren wohl auf der Mauer

selbst aufgestellt, während sich die drei übrigen Gruppen unterhalb der-

selben vor der Wand binzogen. Wie sie sich der Verfasser des näheren

angebracht denkt, wird nicht ganz klar. Wenn wir an die Länge des

Gigantenfrieses in Pergamos denken, ist die Möglichkeit nicht ausge-

schlossen, dafs die athenische Gigantomachie allein dieselbe Ausdehnung

hatte, wie die drei übrigen Gruppen zusammen, und so durch ihre freie

Aufstellung wie durch ihre Ausdehnung ein Übergewicht über diese er-

hielt, das noch verstärkt wurde dadurch, dafs die vor der Mauer aufge-

stellten Gruppen mehr reliefartig wirkten und so nur den Sockelschmuck

für die Gigantomachie bildeten.

Indem ich den Wunsch wiederhole, dafs diese ergebnisreiche Unter-

suchung bald ihre Ergänzung finden und an, wenn auch bescheidenen,

Abbildungen weniger gespart werden möge, kann ich nur mit dem Be-

dauern schliefsen, dafs die Korrektheit de3 Druckes viel zu wünschen übrig

läfst. Auch sonst ist manches im einzelnen auszusetzen: S. 58 und 65

ist von einem Pferdebrustschmuck aus Brescia die Bede; unter den Ab-

bildungen aber steht dafür Mantua. S. 71 wird noch von dem knieenden

Pferde in Polygnots lliupersis graprochen und Roberts Erklärung dieses

Pferdes mit keinem Worte gedacht. S. 22, Abs. 2, Satz 1 scheint nicht

ganz in Ordnung. S. 47 Mitte fehlt nach „auf der rechten Seite“ ein

Wort, etwa „günstig“.

Calw. P. Weizs&oker.

117) Georg Busolt, Griechische Geschichte bis zur Schlacht

bei Chaeroneia. 3. Band, l. Teil: Die Pentekontaetie.

Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1897. XXII und 592 S. 8.

A 10.—.

Auf den in zweiter Auflage erschienenen zweiten Band von Busolts

Geschichte, welchen wir vor einem Jahre besprachen (vgl. diese Zeitschr.

1896, Nr. 4), ist in kurzer Zeit die vorliegende erste Abteilung des

dritten Bandes gefolgt, die eine Partie enthält, welche der Verfasser

ebenfalls schon früher, damals im zweiten Bande (1. Aufl.), behandelt hatte.

Die Absicht, welche er hatte, in diese Abteilung noch den peloponne-

sischen Krieg einzubcziehen , konnte nicht verwirklicht werden; doch ist
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die Darstellung der Pentekontactie gegen die frühere Bearbeitung um die

eingehende Schilderung der perikleischen Bauten und der Kultur des peri-

kleischen Zeitalters vermehrt worden und für Sicilien der Zeitraum bis

430 dazugekommen. Dieser Band ist die am meisten umfassende und

eingehende Bearbeitung der Pentckontaetie, durch welche im besonderen

die wichtigen chronologischen Fragen dieses Zeitraums um vieles gefördert

werden.

Was ich seiner Zeit über Busolts Werk sagte, kann ich hier nur

wiederholen: es ist unentbehrlich für jeden Fachmann und eine Zierde

der deutschen wissenschaftlichen Litteratur; der Umstand, dafs der Ver-

fasser seine Neubearbeitung in verbältnismäfsig kurzer Zeit bewältigte und

innerhalb vier Jahren drei starke Bände veröffentlichte, legt ein glänzen-

des Zeugnis für seine rüstige Arbeitskraft ab. In der Behandlung der

Pentekontactie ist Busolt in vielen Punkten tiefer eingedrungen, als es

bei der ersten Auflage der Fall war; zwischen deren Erscheinen (1888)

und der Herausgabe dieses Bandes fällt die epochemachende Auffindung

der Aristotelischen Politie der Athener. Die Fragen, in welchen der

Verfasser gegen früher zu einem richtigeren Urteil gekommen ist, sind in

dem Vorworte zusammengestellt.

Von grofser Wichtigkeit ist bereits die zu Anfang von § 23 gegebene

Einleitung in die Quellen der Pentekontactie, in welcher Busolt seine im

zweiten Band begonnenen Untersuchungen über Aristoteles’ Politie weiter-

führt; treffend ist der auch an anderen Stellen wiederholte Nachweis, dafs

die oligarchische Parteischrift, welche Aristoteles vorlag, auch von Tlieo-

pompos benützt wurde. Busolt hat die richtige Konsequenz gezogen,

Nachrichten, welche nur auf diese Quelle zurückgehen, wie die siebzehn-

jährige Regierung des Areopags, in der historischen Darstellung gar nicht

zu berücksichtigen. Aber nicht blofs Aristoteles, sondern auch den Quellen

der einschlägigen Viten Plutarcbs, besonders Kimons und Perikies’, hat

der Verfasser hier und im ganzen Buche eine bis ins einzelne gehende

Aufmerksamkeit zugewandt. Ebenso wertvoll sind die Ausführungen über

Diodor und Ephoros, speziell über die Abhängigkeit des letzteren von

Thucydides und über die Gruppierung der Ereignisse bei Diodor. Ungers

Annahme über die makedonische Jahresepoche des Ephoros, an welcher

Busolt noch im zweiten Bande festhielt, hat er jetzt mit Recht fallen

gelassen. Auch was Busolt über die Jahreszählung bei Thucydides sagt

(S. 199 Anm.), gehört in diesen Kreis.
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Es sind vorzugsweise die Fragen der Organisation und der finanziellen

Verwaltung, in welchen der Verfasser zu neuen und überzeugenden Er-

gebnissen gekommen ist So tritt er jetzt der Ansicht bei, dafs der

Phoros des Aristeides die Gesamtsumme von 460 Talenten betragen habe,

und weist für dessen Veranlagung auf beachtenswerte Gesichtspunkte bin

(S. 80ff. Anm.); auch der Aufstellung, dafs die Steuerbezirke im delisch-

attiseben Bunde keine ursprüngliche Institution waren, sondern erst später

eingerichtet wurden, mnfs man nach seiner Beweisführung beipflichten.

Über die attische Schatzverwaltung wird S. 214 ff. gehandelt; ich hebe

daraus die recht wahrscheinliche Bemerkung hervor, dafs cs bis 435/4

überhaupt keine Überschüsse in der Kasse der Hellenotaraien gab. Dann

wird nachgewiesen (S. 492), dafs die Bundesgelder für die Bauten in

Athen in viel geringerem Mafsc herangezogen wurden, als man gewöhn-

lich glaubt. Busolt versucht auch die Kosten der perikleischen Bauten

zu berechnen; sein Ergebnis (vgl. auch S. 563 ff.), dafs sie hauptsächlich

die Schuld daran trugen, dafs für den Krieg nur eine ungenügende Schatz-

reserve übrig blieb, wirft auf Pcrikles’ Politik ein wenig erfreuliches Licht.

Im Gegensatz zu seinen früheren Aufstellungen ist der Verfasser jetzt der

Ansicht, dafs die Privatprozessc der Bündner nicht vor die attischen Ge-

schworenen kamen ; eine ausführliche Erörterung widmet er der Kleruchie

auf Lemnos (S. 4M ff. Anm.): seine Annahme, dafs dort erst 447 eine

attische Kleruchie begründet wurde, währeud die frühere Kolonisierung auf

Miltiades als Fürst der Cherronesiten zurückging, wird auch dadurch ver-

stärkt, dafs die Lemnier wähend des Xerxeszuges zuerst auf Seiten der

Perser standen (Herod. VIII 11. 82). Endlich weise ich noch hin auf

die lehrreiche Ausführung über die Parteiverhältnisse Böotiens nach der

Schlacht von Tanagra S. 320ff., aus welcher hervorgeht, dafs die Athener

anfangs für die Oligarchen Partei ergriffen und sich erst, als letztere sich

an Theben anschlosscn , den Demokraten zuwandten. Fein ist der Hin-

weis auf die mannigfachen Züge von Ähnlichkeit, welche die pcrikleische

Regierung mit der Herrschaft der Peisistratiden aufweist; in der neuer-

dings wieder heftig entbrannten Fehde um den sittlichen Charakter der

Aspasia nimmt Busolt eine vermittelnde Stellung ein.

Die vielfache Förderung, welche die chronologischen Ansätze der

Pentekontaetie in diesem Bande erfahren, hob ich bereits hervor; der

Überblick darüber wird durch die zu Anfang eingefügte annalistische

Tafel für die Jahre 479/8 bis 435/4 ungemein erleichtert. Um nur Einiges
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hervorznheben, so setzt Busolt die Vertreibung des Pausanias aus Byzanz

durch die Athener jetzt in das Jahr 476 (früher 470) und die Eroberung

von Skyros in die Jahre 474 oder 473; den (Mrakismos des Themistokles

verlegt er in die Zeit zwischen 474 und 472 , und macht weiter wahr-

scheinlich, dafs sich der geächtete Staatsmann mehrere Jahre lang in den

kleinasiatischen Küstenstädteu aufgehalten habe, bevor er sich an den

persischen Hof begab. Das Datura der Eurymedonschlacht wird nach den

Ansätzen der Chronographen auf Herbst 468 bestimmt. Wichtig ist ferner die

sorgfältige Darlegung über die Chronologie des Helotenaufstands (Ausbruch

im Sommer 464, Kapitulation der Heloten ira Frühjahr 459) und des

raessenischen Hilfszuges des Kimou (Frühjahr 462); in ebenso eingehen-

der Weise werden die Zeitverhältnisse des ägyptischen Zugs der Athener

(Beginn zu Ende Sommer 459) und (S. 422) des Friedens 446/5 sowie

der ihm vorausgegangenen Ereignisse untersucht. Dagegen scheinen

einige andere Ergebnisse Busolts zweifelhafter Natur zu sein, so, wenn er

den perikleischen Plan einer hellenischen Nationalversammlung (Plut. Per.

c. 17) jetzt in das Jahr 448 setzt; und noch mehr die Datierung des

Volksbeschlusses über den Getreidezehnten an die eleusinischen Göttinnen

auf das Frühjahr 444 (S. 474 Anm. 2, dazu Nachtrag S. 529. 592). Es

geht kaum an, die beiden Aktionen durch einen so grofsen Zwischenraum

von einander zu trennen; und dann pafst zu dem erwähnten Ansatz wenig,

dafs, wie Busolt selbst erwähnt, Athen im Jahre 445 4 an Getreidemangel

litt, der Zeitpunkt für die Belastung mit einer solchen Abgabe also recht

ungünstig gewählt gewesen wäre. Auch die Bestimmung von Thucydides’

Ostrakismos auf das Frühjahr 442, gegenüber der üblichen Annahme von

445 oder 444, kann nicht richtig sein; Plutarchs Ausdruck (Per. c. 16)

dnjvtxf] /.ai f.iiav oiaav tv xa7g evtavaioiq oxQazrffiatg ctQxrjv xal dv-

raaxeiav xztjaafievoi•; deutet darauf bin, dafs er Perikies’ 15 aufeinander-

folgende Strategieen nicht bis zu dessen Tod, sondern bis zur Absetzung

im Sommer 430 zählte. Dagegen ist dem Ansatz von Thuriois Gründung

auf 443 beizustimmen; es ist Busolt gelungen (S. 523 ff.), die

Geschichte dieses Unternehmens in glücklicher Weise durch den Nachweis

aufzuhellen, dafs die Anlage von Thurioi von dem Synoikismos von Sybaris

(445), an dem die Athener teilnahmen, zu trennen ist und der Kolonistenzug

unter Führung des Larnpon erst für diese zweite Phase bestimmt war.

In einigen anderen Punkten mufs ich noch meine abweichende An-

sicht konstatieren. Dafs die Anschauung, die Listen der Tributquoten seien
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nach dem Logistenkolleginm datiert, nicht richtig ist, haben Johannes Christ

nnd W. Bannier bewiesen; die Dissertation des letzteren ,De titulis aliquot

atticis rationes jweuniarum Minervae exhibentibus 1 (Berlin 1891), welche

auch für die Chronologie des samiseben Krieges von Verdienst ist, scheint

Busolt entgangen zu sein. Für die Feststellung des Phoros (S. 209 ff.)

ist wohl an der Ansicht von R. Schoell festzubalten, dafs die Bestätigung

der Ansätze des Rates durch eine Heliastenkotmnission obligatorisch war.

Der Zweifel Busolts daran, dafs die Samier den Antrag auf Verlegung

der Bundeskasse im Synedrion stellten, erscheint als unberechtigt; nach

dem offiziellen Sprachgebrauch der Zeit Plutarchs kann dessen Aus-

druck Zafiiwv aoqyovfiirwv (Aristeid. c. 25) nur .antragstellen
1

(in einer

Körperschaft) bedeuten (vgl. meine Griech. Volksbeschlüsse 132. 201 ff.

204 ff.). Auch die Annahme, die Verträge mit den Städten des delischen

Bundes hätten auf der Grundlage der Epimachie beruht (S. 224 Anm. 1),

ist kaum glaublich; die Thatsache, dafs dies bei dem zweiten attischen

Seebunde der Fall war, spricht eher dagegon, und auch bei letzterem wurde

dieser Grundsatz den Mehrheitsbeschlüssen des Synedrion gegenüber prak-

tisch unwirksam (vgl. meine Ausführung im Rhein. Mus. 49, 344 ff).

Ob die neue Erklärung (S. 229) der Wendung ävev toC dijuov toC 'A!hj-

vaitov in dem Beschlufs über Chalkis CIA. IV 27a gelungen ist, lasse

ich dahingestellt sein; sie knüpft an die Nachricht des Aristoteles 'ASqv.

noL c. 45, 1 über die Strafgewalt des Rates an, die aber für die Zeit

dieses Psephisma nicht mehr gelten kann (Hermes 28, 597). Ich kann

aus diesem Grunde auch nicht die Ausführungen ßusolts über die Juris-

diktion des Rats und die Eisangelie (S. 270 ff.) für befriedigend ansehen. Merk-

würdig ist ferner, dafs er an Theopompos’ Nachricht, Perikies habe das

Theorikon eingeführt, festhält. Ober den Kalliasfrieden
, dessen Realität

er jetzt anerkennt, stellt Busolt die eigentümliche Ansicht auf, dafs in

diesem Vertrag keine Bestimmung über die Stellung der kleinasiatischen

Städte enthalten gewesen sei; aber dies wäre doch einer Preisgebung der

Bundesgenossen von Seiten Athens gleichgekommen. Was die Bauten auf

der Akropolis anlangt, so ist leider zu sagen, dafs Busolt sich von einigen

kühnen, aber haltlosen Hypothesen Furtwänglers in seinen „Meisterwerken

der griechischen Plastik“ zu sehr beeinflussen liefs: so darin, dafs der ge-

wöhnlich Kiraon zugeschriebene, unvollendete Bau des älteren Parthenon

von Themistokles herrühre, und dafs die Athena Promachos nicht ein

Werk des Pheidias, sondern des älteren Praxiteles gewesen sei. Auch in
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der S. 4 60 ff. versuchten Heruntcrrückung des Prozesses des Pheidias in

das Jahr 433/2 kann ich nur einen Rückschritt gegenüber den Ergebnissen

von Rudolf Schoell sehen; es wird dies nur durch eine Korrektur von

Philochoros’ Bericht möglich, was viel schwerer zu ertragen ist, als die

Unebenheit in der Anspielung des Aristophanes (Fried, v. 605 ff.); und

dann spricht doch alle Wahrscheinlichkeit dafür, dafs die Denunziation

de3 Metflkcn Menon gegen Pheidias an dio Rechenschaftsablage der Kom-

mission nach Vollendung der Goldelfenbeinstatue anknüpfte und nicht durch

eine Reihe von Jahren von dieser getrennt war. Dafs die Gründung

der Kolonie in Brea mit der von Plutarch (Per. 11) berichteten Aus-

sendung in das Land der Bisalter zu identifizieren und in den Herbst 446

zu setzen sei, sieht der Verfasser selbst als unsicher an, und cs wird die

von ihm gelassene Alternative auf das Jahr 439 vorzuziehen sein. End-

lich erscheinen mir die Gründe (S. 517) gegen die Identität Hagnons, wel-

cher Theramenes’ Vater war, mit dem Oikisten von Amphipolis nicht als

durchschlagend; in Xeuopbon Hell. II 3, 30 ist vcorrd zov nattga'siyruira

viel eher zu dem vorhergehenden ztfit&fterog Ino zoC dijfio

v

zu ziehen als

zu dem Folgenden.

Prag. Heinrich Swoboda.

118) I. P. Mahaffy, The Empire of the Ptolemies. London,

Macmillan and Co., 1895. XXVI u. 533 S. 8.

12 Sh. and Sixpenc*.

Der Verf., dessen Verdienste um die Erschliefsung und Verwertung

neuer Quellen zur Geschichte des griechischen Ägypten von hervorragen-

der Bedeutung sind und allgemeine Anerkennung gefunden haben
,

giebt

in dem vorliegenden Buche eine zusammenhängende Behandlung der

Ptolemüergeschicbte. Dieser Versuch mufs schon deswegen mit lebhaftem

Dank hegrüfst werden, weil wir, einige veraltete Darstellungen (vorzugs-

weise Samuel Sbarpe's Geschichte Ägyptens) abgerechnet, überhaupt kein

Werk besafsen, welches diesen Zeitraum, der immer mehr in den Vorder-

grund der geschichtlichen Forschung rückt, in zusammenhängender Weise

und mit Verwertung der von Tag zu Tag als wichtiger sich herausstellen-

den Zeugnisse der Inschriften und Papyri behandelte; dazu beherrscht M.

in souveräner Weise das Quellenmaterial und war auch diesmal in der

glücklichen Lage, noch unedierte Urkunden, darunter den seitdem erschie-

nenen Grenfell-Papyrus, für seinen Zweck heranzuziehen.
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Dennoch sind gegen das Buch, dessen Form manchmal ganz wunder-

lich anmutet, einige Einwendungen zu erheben. Dafs M. keine völlig

abschliefsende Arbeit bieten konnte, betont er selbst in der Vorrede; bei

den täglich sich mehrenden Funden ist dies auch schwer möglich. Allein

das Werk kann auch in anderem Sinne nicht als abgeschlossen gelten.

Es ist aus Vorlesungen hervorgegangen, welche der Verf. an der Univer-

sität Dublin hielt, und verleugnet diesen Ursprung keineswegs; die Er-

zählung, oft lebhaft und geistvoll, verfällt hie und da ganz in den behag-

lichen Flauderton eines Vortrags, und auch der merkwürdige Ausfall

(S. 147) zugunsten der Occupation Ägyptens durch Großbritannien ist

zunächst wohl auf englische Zuhörer berechnet. Störender wirkt, dafs wir

manchmal mehr eine Materialsammlung als eine historische Darstellung

erhalteu, dafs, wie in der Geschichte Ptolemaios' II., — bei welcher die

auswärtigen Ereignisse kaum berührt werden — die Fakten bunt und zu-

sammenhanglos durcheinander gewürfelt sind. Damit steht in Zusammen-

hang, dafs, während man eine Quellenkunde des ganzen Zeitraums schmerz-

lich vermifst, an manchen Stellen der Verf. ganz zurücktritt und einfach

lange Excerpte aus den alten Autoren (Polybios, Plutarch, Joseph us) in

englischer Übersetzung eingefügt werden ; die Abschnitte über die Littera-

tur, welcher M. ein begreifliches und berechtigtes Interesse zuwendet,

sind meist wieder einem seiner früheren Bücher („Greek Life and Tbought

from the age of Alexander to the Koman conquest“) iu wörtlicher Fas-

sung entlehnt. Man möchte auch erwarten, dafs eine Reihe von wich-

tigen und für das Verständnis der Ptolemäergeschichte nicht zu umgehen-

den Fragen, wie die Thronfolge, die Samt- und Mitherrschaft u. a.

untersucht würde; M. begnügt sich, sie in der Vorrede (S. X) aufzuwerfen,

verzichtet aber, aufser ganz gelegentlichen Berührungen (S. 405. 491),

auf deren Lösung. Bekanntlich sind seitdem diese Di.ige von der deut-

schen Forschung (M. Strack) in Angriff genommen worden. Auch die

merkwürdige Ansicht über die Beinamen der Könige hat wohl nur den

Wert einer Kuriosität: M. sieht sie als Spitznamen an, welche von der

spottlustigen Bevölkerung Alexandreias aufgebracht wurden ; aber wann ist

es im Laufe der Geschichte vorgekommen, dafs Spitznamen zu offiziellen

Titulaturen von Herrschern erhoben und in Aktenstücke aufgeuommeu

wurden? Endlich habe ich noch eineu prinzipiellen Punkt zu berühren.

M. ist der jüdischen Überlieferung, besonders Josephus, gegenüber völlig

kritiklos und glaubt ihr die ärgsten Übertreibungen, wie das Verhältnis
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Alexander d. Gr. zu den Juden, die Begründung der jüdischen Diaspora

in Ägypten durch Ptolemaios I., die Geschichte vom Steuerpachter Josef

u. a. m.; wir können es Hugo Willrich danken, dafs er seitdem solchen

Anschauungen völlig den Boden entzogen hat. Auch was S. 89 über das

Verhältnis zwischen Persern und Juden bemerkt wird, ist wohl aus Pscudo-

Hekataios geflossen.

Trotz dieser Bedenken mufs zugegeben werden, dafs M.s Werk ganz

unentbehrlich ist. Manche Partieen sind vorzüglich gelungen, so die Ab-

schnitte über Alexander d. Gr. und den Gründer der Dynastie — beson-

ders treffend erscheint das über die religiöse Politik Ptolemaios’ I. Gesagte;

auch in den übrigen Teilen steht der Verf. stets auf eigenen Füfsen und

weifs den Dingen neue uud oft überraschende Seiten abzugewinnen. Ich

verweise auf die Charakteristik Ptolemaios’ II.; auf die Vermutung (S. 201),

aus welchem Grunde Ptolemaios III. sich bei seinem Eroberungszuge nicht

nach Westen wandte und warum er von demselben nachhause .zurückkehrte

(S. 204. 205). Mit grofser Sorgfalt verfolgt M. die Reaktion des einge-

borenen Elements gegenüber dem Hellenismus im 2. Jahrhundert, als

deren Beförderer er mit Recht Ptolemaios Physkon ansieht; allerdings, ob

die von ihm versuchte „Rettung“ dieses Herrschers (S. 389. 404) ge-

lungen ist, lasse ich dahingestellt. Der eigentümlichen griechischen Militär-

kolonie im Fayyüm, welche wir durch dio Flinders-Petrie-Papyri kennen

gelernt haben und ihrer Entwickelung wird eingehende Aufmerksamkeit

geschenkt und die „Kleruchenfrage" wiederholt erörtert. Dafs der Kultur

und besonders der Litteratur der Ptolemäerzeit ein breiter Raum zuge-

standen ist, wurde bereits bemerkt; in dieser Hinsicht hebt sich M.s

Werk wohlthätig gegen die jüngste allgemeine Darstellung der Diadochen-

geschichte von Niese ab. Sehr zu loben ist endlich, dafs der griechische

Text der nicht leicht zugänglichen Dekrete von Tanis und von Rosette

dem ganzen Umfange nach aufgenommen und mit Erläuterungen versehen

wurde; auch die an die Spitze des Buches gestellte chronologische Tabelle

gewährt einen ganz guten Überblick.

Prag. Heinrich Swoboda.

119) E. G. Hardy, Cliristianity and the Roman government

A study in imperial administration. London, Longmans, Green

and Co., 1894. XVI u. 208 S. 8.

Das Buch will ein Beitrag zur Geschichte der römischen Verwaltung

vornehmlich in den beiden ersten nachchristlichen Jahrhunderten sein.
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Es verdient aber das Interesse der klassischen Philologen und Schulmänner

auch deshalb, weil es u. a. auch dem Taciteischen Bericht über die so-

genannte Neronische Christenverfolgung eine eingehende kritische Betrach-

tung widmet. Hardy wurde zu seiner Studie durch Mommsens Aufsatz

„Der Religionsfrevel nach römischem Recht“ veranlagt (s. Histor. Zeitschr.

1890) und kommt zu dem Ergebnis, dafs die staatliche Einmischung in

die Angelegenheiten der Christen in der genannten Zeit ausschliefslich

von der Administrativ- und nicht von der Justizgewalt des Kaiserreichs

ausging. Er schildert nacheinander das Verhalten der Republik gegenüber

fremden Kulten, die Behandlung des Judentums, das erste Auftreten des

Christentums in den östlichen Provinzen, das Christentum in Rom unter

Nero, das Christentum unter den Flavischen Kaisern, Trajan und die Christen,

die Verfolgung wegen des Namens, das Verhalten von Hadrian, Pius und

Mark Aurel und endlich das Christentum in seinem Verhältnis zu den

Collegia. Den speziellen Inhalt dieser neun nach ihren Titeln hier ge-

nannten Abschnitte giebt ein genaues Inhaltsverzeichnis am Anfang des

Buches an, und den Schlufs bildet ein „Anhang über zwei Acta Mar-

tyrum

In dem Kapitel „Das Christentum in Rom unter Nero“ macht es

Hardy sehr wahrscheinlich, dafs die erste Christengemeinde in Rom aus

Heiden -Christen bestand. Im Zusammenhang hiermit widerlegt er mit

überzeugenden Gründen sowohl die Vermutung von Schiller, die Neronische

Verfolgung habe eigentlich den Juden gegolten (s. Gesell, der röm. Kaiser-

zeit II, S. 445—450) als auch die von Merivale, die Juden hätten die in

erster Instanz ihnen geltende Anklage auf die Christen abgewälzt (s. The

Romans under the empire VI, p. 448/9).

Bei dem Versuch , den Bericht des Tacitus als richtig zu erweisen,

legt der Verfasser das Hauptgewicht auf den Ausdruck odium generis hu-

mani und giebt ihm die Deutung von „ disaffection to the social and poli-

tical arrangements of the empire “. Die hierin inbegriffene Auklage gegen

die Christen fiel weder unter den Begriff der maiestas noch in den Be-

reich irgendeiner der bestehenden quaestiemes, da sie in das Respiciat der

Verwaltung und nicht der Rechtsprechung gehörte. Die zuerst als Brand-

stifter angeklagten Christen wurden schliefslich nicht deswegen, sondern

eben als „Christen“ wegen des odium generis Immani bestraft.

Namentlich die Ausführung über die Dnpopularität der Christen und

über die durch das Christentum bedingte soziale Revolution ist sehr lesens-
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wert. Sie kann sieb an Klarheit und Sachlichkeit getrost dem Essay

Lightfoots „Christian life in the second and third centnries“ (s. Histori-

cal Essays, London, Macmillan and Co., 1895) an die Seite stellen. Auch

ein anderer Aufsatz dieses Gelehrten „Comparative progress of ancient and

modern missions“ (ebenda) bietet eine Parallele zu den Ausführungen

Hardys über die mutmafsliche Anzahl der Christen in den ersten Jahr-

hunderten.

Das Buch Hardys verdient schon deswegen gerade philologisch gebil-

deten Lesern empfohlen zu werden, weil es in denkbarster Kürze und in

innigster Verschmelzung die wichtigsten Probleme auf dem Grenzgebiete

zwischen der profanen und der kirchlichen Altertumswissenschaft der beiden

ersten nachchristlichen Jahrhunderte behandelt. — Aufgefallen ist uns,

dafs unter den Quellen für den Kybele-Kult Catulls Attis und Julians

Rede auf die Göttermutter nicht erwähnt werden.

Tauberbischofshoim. J. R. Asmus.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Auswahl aus Herodot.
Der ionische Aufstand und die Perserkriege.

Für den Schulgebrauch bearbeitet von

Prof. Dr. J. Sitzler,
Direktor des Grofshcrzogl. Progymnasium* in Durlach.

Erste Abteilung: Text. Zweite Abteilung: Kommentar.
Preis: geb. M 4. 20.

XENOPHONS HELLENIKA.
Ausgewählte Abschnitte.

Nach der Ausgabe R. Grossers neubearbeitet von

C. Polthier,
Oberlehrer am Konigl. Gymnasium in Wittstock.

Erste Abteilung: Text. Zweite Abteilung: Kommentar.
Preis: geb. Ji 2. 80.

Ovids Metamorphosen in Auswahl.
Für die Schule.

Nach der größeren Ausgabe von

Hugo Magnus.

Erste Abteilung: Text. Zweite Abteilung: Kommentar.
Preis: geb. Ji 2, 80.

Zit bexlrlit'ii «liirrli all«* IIuchliuiitlliiiiK«*».

Für di« Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bremen.
Druck und Verlag von Frisör loh Andrea» Parthe» iu Gotha.
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Littcratur p. 228 — 124) R. Puehlmann, Grundrils der griech. Geschichte

nebst Qnellenknnde (0. Schulthefs) p 229. — 125) L. Oberziner, T,e guerre

gcrmaniche die Flavio Claudio Giuliano (J. R. Aarons) p. 231. — 126) G. Meyer,
Griech. Grammatik (Fr. Stolz) p. 233. — 127) F. Nerz, Perfektum und Im-
perfektum respektive Passe defini und Imparfait (H. Soltmann) p. 236. —
128) F. Hoppe, Bilder zur Mythologie und Geschichte der Griechen und Römer
(L. Buchhold) p. 237. — 129) Fr. Koldcwey, Geschichte der klass. Philologie

auf der Universität Helmstedt (Löscbhorn) p. 239.

120) Flavii Iosephi, Antiquitatum Iudaicarum Epitoma.

Edidit Benedictas Niese. Berolini, apud Weidmannos, 1896.

X U. 369 S. 4. Preis: Jt 16.

Der Ausgabe des Iosephus läfst Niese hier die Epitome folgen, ebenso

sorgfältig wie jenes Werk, obwohl der Druckfehlerteufel auch ihm einen

kleinen Schelmenstreich spielt und gleich auf dem äufseren Titel von

Aniquitatum bandeln läfst Der Wert der Epitome für die kritische Be-

handlung des vollständigen Iosephus ist recht bedeutend, wie man fast

aus jeder Seite der Iosephus- Ausgabe entnehmen kann; daher iat dies

Erscheinen dieser Ausgabe mit Freuden zu begrflfsen. Niese hat neun

Codices benutzt, vor allem den codex Busbekianus in der Kaiserl. Biblio-

thek zu Wien und den codex Heunebergensis, später auch einen Berolinenaia

und Parisinus. Da die Ausgabe in einzelnen Heften im Laufe von neun

Jahren erfolgt ist, so ist der kritische Apparat nicht ganz gleichmäßig;

vom ersten Bogen hat Niese deshalb einen Neudruck veranstaltet, in

dem der Parisinus und der Berolinensis mit verwertet sind; andere Nach-

träge sind in den Addenda et Corrigenda gegeben.

Oldesloe. R. Hausen.
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121) S. Eucherii Lugdunensis opera omnia. Pars I. Formulae

spiritalis intellegentiae. Iustructiouum libri duo. Passio Agau-

nensium martyrum. Epistula de laude heremi. Accedunt ab

Salviano et Hilario et Rustico ad Eucberium datae. Keceusuit

et commentario critico instruxit Carolus Wotke. Pragae, Vindo-

bonae: F. Tempsky; Lipsiae, G. Freytag, MDCCCLXXXXIIII.

XXV u. 200 S. 8. Jt 5. 60.

Den Hauptinhalt dieses Bandes machen die Formulae und Iustruktionen

Eucherius' aus. Sie sind uns in zwei sehr alten Handschriften S (Sessor.

s. VI) und P (Paris, s. VII) überliefert, die nicht verschiedene Klassen

repräsentieren, sondern, da sogar die Dispositionen der Schriften differieren,

verschiedene Rezensionen darstellen, uud zwar giebt S die erste Auflage

des Eucherius, P und sein Anhang die retractata et amplificata, übrigens

auch eine sprachlich verbesserte Niederschrift. Die zur gleichen Quelle

mit P gehörigen Handschriften zeichnen sich durch Interpolationen aus,

die noch in die jüngste Ausgabe (Paulys, 1894) hineiugeraten sind. Bei

der Herausgabe der Formulae und Instructiones hat sich Wotke in erster

Linie an P gehalten, dessen Text fast immer einwandfrei ist Bei Diffe-

renzen mit dem Cod. S haben dessen Abweichuugen Platz in der Adnotatio

critica gefunden. Die treffliche Verfassung der Handschriften gestattete

dem Herausgeber fast immer, sich auf eine Auswahl der Lesarten zu be-

schränken ;
nur selten finden sich Konjekturen : 22, 5 würden wir excelsus

mit S dem von Wotke gewählten excessus vorziehen. — 34, 12] Zu

dieser Stelle ist wohl in der Adnotatio critica die Zahl 12 vor moriuos

SN ausgefallen? 51, 21 ist doch vielleicht claaduntur mit SMN zu

lesen. 55, 11 giebt Wotke mit scu angelt unter dem Text eine bessere

Lesart, als im Text (aut angelt). 70, 17 kann doch der Ausruf nicht

das erste Mal Ada und unmittelbar darauf Adam heifsen; es ist letztere

Form beide Male zu setzen. 70, 20 ist im Kommentar vor reccidisti

die Zahl 19 in 20 zu ändern. 89, 19 mufs scribitur statt inscribitur

geschrieben werden, da es sich nicht um eine Aufschrift wie 89, 5 han-

delt; vgl. 89, 10; 89, 25; 90, 12; 91, 15 u. ö. — 99, 15 ist anintam

(für anima) zu schreiben; animam bat auch die Vulgata an dieser Stelle.

Die Schreibung Babyllon und Babyllonius mit doppeltem 1 95, 18; 102,

18 u. ö. verträgt sich nicht mit der Aussprache und besonders nicht mit

der dichterischen Behandlung des Wortes in dieser Zeit, die nur die Form

mit einer Liquida kennt. Der Herausgeber ist auch nicht ganz konse-
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quent, da er 57, 20 und 58, 1 beide Formen nacheinander gebraucht. —
Versehen sind 88, 4 absondi statt absctmdi; 98, 13 apcUatur

;

104, 11

Christ für Christi; vgl. auch noch 94, 13; 124, 10.

Sprachlich bringen diese an sich recht trockenen Schriften mancherlei

Interessantes; voraussichtlich wird uns der Herausgeber das Material in

einem Index am Scblufs des Gesamtwerkes geben, von dessen Vollendung

wir hoffen bald berichten zu können.

122) Ivo Bruns, De schola Epicteti. Festschrift der Universität

Kiel zum 27. Januar 1897. Kiel, Akademische Buchhandlung.

23 S. 8.

Epictets Schüler pflegten ihrem Meister Vorträge, die sie zuhause

ausgearbeitet batten, vorzulesen (dvayiraia-Miv,
wohl zu unterscheiden von

dialtyeaitai — declatnare). Epictet knüpfte an diese Schulvorträge, die

er, weil ihm das Thema bekannt war, schon vorher zuhause durchdacht

hatte, eine eingehende Besprechung an mit der sich ergebenden Verbes-

serung (irtavaytvdimuiv). Er selbst hat nie vom Konzept vorgetragen:

II, 14, 1 wird deshalb auf einen Schüler bezogen, wie bereits Schweig-

häuser und Schulze getban haben. Epictets Schüler zerfallen in 2 Klassen,

die regelmäfsigen Hörer und solche, die nur gelegentlich anwesend waren.

Letztere werden aber ebenfalls gefragt bezw. zurechtgewiesen. Unter den

ersteren gab es einen engsten Kreis, dem die besten Elemente angebörten.

Diese hörten, während die übrigen von gewissen Teilen des Unterrichts

ausgeschlossen waren, 1) die fortlaufenden Vorträge des Meisters, 2) die

Rezensionen der ausgearbeiteten Abhandlungen, 3) wurden sie unterwiesen

in der Kunst des Dialoges, 4) wurden ihnen die Schriften der stoischen

Philosophie, namentlich des Chrysippus erklärt, aber auch Epicur und die

Akademiker wurden berücksichtigt. Die Schüler waren zum kleinsten

Teil Nikopolitaner, in der Mehrzahl Ausländer, die in Nikopolis mancherlei

Ungemach zu erdulden hatten. Wer sich dem unterzog, mufste eine be-

stimmte Absicht verfolgen. Sie wollten eben selbst später als Lehrer der

Philosophie wirken; Epictet warnt sie vor Ungründlichkeit, Anmafsung,

Eitelkeit. Dafs Epictet eine Art Akademie gehabt und Kollaboratoren

benutzt habe für diejenigen Teile der Philosophie, die nicht nach seinem

Geschmack waren, bestreitet Br. mit Recht. Dagegen werden Lehrer er-

wähnt, die mit ihren Zöglingen zusammen die Schule Epictets besuchten

und von ihm gescholten werden, weil sie von diesen Zöglingen Arbeiten
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anfertigen lassen, die diese nicht verstehen. — I, 4, 9 ist unzweifelhaft,

wie Br. wünscht, die Lesart tiqomtczel aufzunehmen; sie findet sich in

vier Apographis und ist bereits von Scliweigbäuser als richtig erkannt. —
Epietet, der die praktische Anwendung seiner Lehren fordert, findet das

Ideal des stoischen Philosophen im Kyniker, der sich unerschrocken unter

die Menge mischt, um die allgemeine Sittlichkeit zu heben.

Dies der Inhalt der von Anfang bis Ende fesselnden Abhandlung, die

einen wertvollen Beitrag zum antiken Unterrichtsverfahren giebt.

Aurich. R. Mfioke.

123) Karl Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litte-

ratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches

(9. Band, 1. Abteilung des „Handbuch der klassischen Altertums-

wissenschaft, herausgegeben von Iwan v. Müller), 2. Auflage, be-

arbeitet unter Mitwirkung von A. Ehrhardt und H. Geizer.

München, C. H. Becksche Buchhandlung, 1897. XX u. 1193 S. 8.

geh. Jl 24.

In überraschend kurzer Frist, doppelt überraschend bei einem streng

fachwissenschaftlichen und von den gewöhnten Litteraturpfaden abseits

liegenden Werke, hat sich das Bedürfnis eingestellt, der 1890 erschienenen

ersten Auflage von Krumbachers byzantinischer Litteraturgeschichte eine

zweite folgen zu lassen. Ist es dem Verfasser s. Z. gelungen, auf einem

weitgedehnten, kaum übersehbaren Untergründe, der bis dahin aufser einer

Reihe von Einzelarbeiten nur einige spärliche und meist mehr oder weniger

verunglückte Bauversuche aufzuweisen hatte, ein Gebäude aufzuführen, das

nicht nur den weitaus gröfsten Teil der byzantinischen Litteratur, die sich

der Forscher bis dahin mühsam selbst hatte zusammensuchen müssen, in

systematischer Ordnung und streng wissenschaftlicher, auf voller Höhe der

Anforderungen unserer Zeit stehender Methode, verbunden mit anziehender,

klarer Darstellung unter seinem Dache birgt, so hat die vorliegende neue

Auflage nunmehr auch den Hauptbau, wie Rez. bei Besprechung der

ersten als wünschenswert bezeichnete, durch Aufnahme der bei der Eigen-

tümlichkeit byzantinischen Wesens und Lebens äufserst wichtigen theo-

logischen Litteratur, sowie eines Abrisses der byzantinischen Kaisergeschichte

— die erstere selbständig bearbeitet von A. Ehrhardt, Professor an der

Universität Würzburg, der letztere durch H. Geizer, Professor an der
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Universität Jena —
,
wie durch zwei dem Stile des Haupttraktes angepafste

Flfigelbauten zur Vollendung gebracht.

Es ist eine erfreuliche Thatsache, dafs seit den beiden letzten Jahr-

zehnten, und sicher nicht ohne hervorragende Beeinflussung durch das

mächtige Wogen und Ringen nach politischen und kulturellen Neu-

schöpfungen im ehemaligen byzantinischen Osten das Studium der byzan-

tinischen Litteratur in eine neue, entwickelungsfrohe Phase getreten ist,

und dafs die wissenschaftliche Forschung nicht mehr, wie es jahrhunderte-

lang, von wenigen rühmlichen Ausnahmen, als deren glänzendster Vertreter

unbestreitbar Du Cange anzusehen ist, abgesehen, der Fall war, an ihr ach-

tungslos vorübergehen darf, sondern mit ihr als einem den übrigen Zweigen

mehr und mehr ebenbürtig auftretenden Faktor zu rechnen hat. Ebenso un-

bestreitbar aber ist die Thatsache, dafs in dieser Frage Krumbacher mit

seiner Litteraturgeschichte den glücklichsten Wurf gethan bat und dafs

der jetzige Stand der byzantinisch - litterarischen Forschung mit seiner

ruhig, aber unaufhaltsam fortschreitenden Entwickelung und Verbreitung

in den wissenschaftlichen Fachkreisen in allererster Reihe auf ihn zurück-

zuführen ist.

Die kleine Ungenauigkeit auf S. 1148, wo dem Verzeichnis der ortho-

doxen Patriarchen von Konstantinopel von 315— 1520 eine allerdings ein-

geklammerte, aber in der Überschrift nicht annotierte Liste ihrer Vor-

gänger von 38— 315 vorausgeht, wird sich in der hoffentlich bald folgenden

Auflage beseitigen lassen.

124) Robert Poehlmann, Grandrifs der griechischen Ge-

schichte nebst Quellenkunde. Zweite völlig umgearbeitete

und bedeutend vermehrte Auflage. München, 0. Beck, 1896.

268 S. gr. 8. Preis: geh. Jt 5, in Hbfrz. Ji 6.50.

Poeblmanns „Grundrifs der griechischen Geschichte“ bildet einen

Teil des in durchgreifender Neubearbeitung erscheinenden dritten Bandes

von Iwan v. Müllers Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, der

bekanntlich die Geschichte und Geographie des Altertums enthält. Ob-

gleich das Buch dank dem Umstande, dafs dem Verfasser ein gröfserer

Raum und auch sonst gröfsere Freiheit gewährt war, ein im wesentlichen

neues ist, also eine ausführlichere Besprechung verdiente, mufs ich mich

darauf beschränken, die Leser dieser „Rundschau“ durch ein paar Be-

merkungen auf die Vorzüge dieser Neubearbeitung aufmerksam zu machen.
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Die Darstellung ist, wenn auch immer noch knapp, so doch wesent-

lich ausführlicher als in der ersten Auflage. Während sie in dieser den

Titel trug „GrundzQge der politischen Geschichte Griechenlands“ und

blofs 111 Seiten umfafste, weist die Neubearbeitung, die im Dezember

1895 abgeschlossen wurde, mehr als die doppelte Seitenzahl auf und ist

erweitert zu einem „Grundrifs der griechischen Geschichte nebst Quellen-

kunde“. Völlig gleich geblieben ist, so viel ich sehe, blofs das ein-

leitende Kapitel, das einen Überblick über die neueren Darstellungen der

politischen Geschichte von Griechenland enthält, sonst ist alles, bis auf

die Überschriften der Kapitel, die selber um eines vermehrt worden sind,

wesentlich verändert. Der Grundrifs bietet in der vorliegenden Gestalt

nicht mehr blofs die Hauptthatsachen der politischen Geschichte, sondern

betont ganz wesentlich die wirtschaftliche und soziale Seite der Entwicke-

lung entsprechend der Auffassung von der Aufgabe der alten Geschichte,

die der Verfasser schon wiederholt entwickelt bat. Hingegen haben die

Litteratur, Religion und die sogen. Altertümer fast keine Berücksichtigung

gefunden ,
da diese Disziplinen in den folgenden Bänden des Handbuches

gesondert dargestellt sind.

Über die Absichten, von denen der Verf. bei der Neubearbeitung sich

hat leiten lassen, wollen wir ihn selber sprechen lassen, wobei wir im

voraus bemerken, dafs er durch umfassende Heranziehung der neueren

Litteratur und Forschungen sein Versprechen redlich erfüllt hat, „dem

Grundrif3 durch gröfsere Ausführlichkeit der Darstelluug und Herabführung

derselben bis auf die römische Kaiserzeit, durch Hinzufügung von Quellen-

übersichten, durch gröfsere Berücksichtigung auch des Zuständlichen und

der für den geschichtlichen Verlauf wichtigen politischen und sozialen

Ideen eine wesentlich erweiterte und brauchbarere Gestalt zu geben“.

Wer wissen will, wie die Neubearbeitung sich im einzelnen von der ersten

allzu knappen Übersicht unterscheidet, sei auf die Zusammenstellung der

Zusätze und Änderungen in der Wochenschr. f. klass. Philol. 1896, Nr. 33

u. 34, S. 894—901 verwiesen.

Unser Schlufsurteil lautet: Poehlmanns Grundrifs, der in knapper,

klarer Darstellung einen Überblick über die Ereignisse und die wichtigsten

Ergebnisse der Forschungen auf dem Gebiete der griechischen Geschichte

und ihrer Quellen enthält, eignet sich vortrefflich für Anfänger zu einer

vorläufigen Orientierung über die Hauptprobleme und den gegenwärtigen

Stand der Forschung, aber auch für Vorgerücktere als Kompendium für
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die Repetition, sowie zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen, weil

dem Vortragenden das zeitraubende Diktieren von Litteraturangaben fast

ganz erspart ist. Ein besonderer Vorzug dieser Neubearbeitung ist der,

dafs das Buch, obgleich eineu Teil des Handbuches der klassischen Alter-

tumswissenschaft bildend , doch selbständig geworden ist und daher auch

ein besonderes Register erhalten hat, das die praktische Brauchbarkeit des

Buches wesentlich erhöht bat

Frauenfeld (Schweiz). Otto Sohnlthofli.

1 25) L. Oberziner, Le guerre germaniche die Fl&vio Claudio

Giuliano. Roma, Loescher e Co., 1896. Xu. 128 S. 8.

Der Verfasser schickt seiner Arbeit eine kritische Übersicht Ober die

antiken Quellen für seine Untersuchung voraus Er stellt fest, dafs unsere

Kenntnis von Julians germanischen Kriegsthaten fast ausschliefslich auf

Julians eigene „Kommentarien“ zurflekgeht, da Ammianus, Libanios und

Zosimos, wo sie Stichhaltiges bieten, diese Quelle aussebreiben. Die bei-

den letzteren benfltzen daneben noch den Brief des Kaisers an die

Athener und sind daher weniger zuverlässig als der Erstgenannte, der

nur die objektiveren „Commentarien“ verwertete. Eunapios konnte einige

gute Notizen aus dem Tagebuch des Oribasios verwenden, Zonaras mufs,

da er des Lateinischen nicht mächtig war, sein Wissen aus einer griechi-

schen Quelle geschöpft haben, und diese ist wohl mit Julians „Kommen-

tarien“ identisch. Die durchweg gegen den Kaiser parteiischen Kirchen-

historiker sind nur vorsichtig an der Hand der Profanhistoriker zu be-

nutzen.

Oberziner behandelt sein Thema in sechs Kapiteln, die wieder Ober-

sichtlich in einzelne Abschnitte gegliedert sind. Das erste Kapitel macht

uns mit der Jugendgeschichte Julians bis zu seiner Erhebung zur Caesar-

wfirde bekannt und fällt somit aus dem Rabmen der eigentlichen Unter-

suchung heraus. Ein eingehendes Inhaltsverzeichnis orientiert den Leser

Ober die behandelten Einzelheiten , zahlreiche Anmerkungen enthalten

antike und moderne Quellennachweise und kritische Auseinandersetzungen

mit der modernen Fachlitteratur , die auch noch in einem bibliographi-

schen Index am Schlufs des opulent ansgestatteten Buches zusamraen-

gestellt ist. Der Verfasser zeigt sich als genauen Kenner der Julian*

Litteratur, namentlich der deutschen, und hier ist ihm nur sehr Weniges

entgangen. So viel wir sehen, fehlt Kochs Aufsatz in den Neuen Jahr-
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büchern für Philologie 1893 S. 362ff., die Abhaadluogen von v. Borries

im Hermes 1892 S. 170ff., in der Westdeutschen Zeitschrift für Ge-

schichte und Kunst XII, S. 242 and im Jahresbericht der Neuen Real-

schule von Strafsburg 1892, ein Beitrag von Klebs in Sybels Historischer

Zeitschrift 1891, S. 289 ff. und eine Notiz von Wiegand in der Ober-

rheinischen Zeitschrift VIII 8, S. 134 ff. und 9, S. 176 (s. Wiegands Be-

sprechung von Oberziners Schrift in der Oberrheinischen Zeitschrift 12,

S. 176 ff.) Auch das neueste Werk über Julian von A. Gardner:

„Julian, Philosopher and emperor“, New-York und London 1895, kennt

Oberziner noch nicht. Leider kannte Oberziner Kochs jüngst erschienene

Abhandlung: „De vorlogen door Keizer Julianus den Afvallige in de

Niederlanden gevoerd (Bydragen voor Vaderlaudsche Qeschiedenis en Ond-

heidkunde, se Reeks, decl X.)“ der eine grössere Arbeit in den Supple-

menten der Neuen Jahrbücher für Philologie folgen soll, nicht mehr

benutzen. Eine Notiz über die mutmafsliche Tendenz der „Kommen-

tarien“ Julians hätte er auch in dem Programm des Referenten:

„Julian und Dion Chrysostomos'

,

Tauberbischofsheitn 1895, S. 36,

finden können. — Das Buch ist hübsch und sorgfältig geschrieben und

gut gedruckt An Druckversehen sind aufser den vom Verfasser berich-

tigten noch folgende zu korrigieren: S. 5 Anm. 5 ist zu lesen stereotyjxi,

S. 55, 2: scnescente, S. 76 in der Mitte: aspettamno, S. 79 in der

Mitte: irwursime und S. 110 Anm. 3: t'yexa.

Oberziners Ergebnisse sind im grofsen und ganzen keine neuen: Er

begnügt sich damit, alles, was sich auf Grund von Ammians Bericht als

haltbar nachweisen läfst, unter stetiger Prüfung aller darüber geäufserten

Ansichten anderer Gelehrten übersichtlich zusatn menzustellen, wobei ihm

allerdings auch manche Berichtigung im kleinen gelungen ist. In dem

wichtigsten Punkte seiner Untersuchung, in der Darstellung der Alamannen-

schlacht vor Stra&burg, folgt er mit Recht der Ansicht Wiegands

(s. dessen'Arbeit: „Die Alemannenschlacht vor Strafsburg 357", Strafsburg

1887). Bezüglich Julians Aufrichtigkeit bei seiner Ablehnung des Pur-

purs scheint uns Oberziner etwas zu optimistisch zu sein. Die mafslose

Eitelkeit des Kaisers, der schon in seiner frühesten Zeit Achill, Alexander,

Caesar und Mark Aurel sich zu Vorbildern erkoren hatte, und die syste-

matische Propaganda des Neuplatonismus, dessen Führer Maximos von

Ephesos den jungen Prinzen zum Heiland dieser Weltanschauung machen

wollte, legt doch bei Julian eine gröfsere innere Aktivität in dieser Frage
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nahe, als er selbst uns gern glauben machen möchte. — Vielleicht hätte

auch die Erwägung, ob und wie weit Julians Vorgehen gegen die Ger-

manen von Cäsars Vorbild abhängig war, zn einer nicht uninteressanten

Parallele Gelegenheit bieten können, zumal Julian in den „Caesarea“

selbst hierzu Veranlassung giebt.

Die Arbeit Oberziners kann jedem, der sich für Julian interessiert,

als eine gut ausgereifte, sachkundige und anregende Leistung empfohlen

werden.

Tanberbischofsheim. J. R. Asmus.

126) G. Meyer, Griechische Grammatik. Dritte vermehrte Auf-

lage. [Bibliothek indogermanischer Grammatiken Bd. IH.] Leipzig,

Breitkopf und Härtel, 1896. XVIII und 715 S.

Nach Verlauf von 10 Jahren liegt nun die dritte Auflage der vor-

trefflichen Meyerschcn Grammatik vor, welche sich vor ihrer Vorgängerin,

wie die zweite Auflage, die vom Unterzeichneten im Jahrgang 1886

S. 285 ff. in verdienter Weise gewürdigt worden ist, gegenüber der ersten

durch noch allseitigere Vertiefung in die zahlreichen einzelnen, vielfach

sehr verwickelten Probleme der Laut- und Flexionslehre auszeichnet und

die der früheren Auflage nachgerühmten Vorzüge, umfassendste Berück-

sichtigung der sprachwissenschaftlichen Litteratur und des reichen Zu-

wachses an neuem griechischem Sprach material durch die zahlreichen in-

schriftlichen und manche handschriftliche Funde, in demselben unbestreit-

baren Mafse besitzt. Der Gesamtcharakter des Buches ist nicht geändert

worden, da der Verfasser mit Ausnahme der durch die Fortschritte der

sprachwissenschaftlichen Forschuugen der letzten Jahre notwendig ge-

wordenen Abänderungen, Plan und Anordnung des ganzen Stoffes ebenso wie

die Verteilung ira einzelnen unverändert beibehalten hat. Es ist nicht

durchführbar, alle Stellen einzeln aufzuzählen, in denen diese dritte Auf-

lage von ihrer Vorgängerin sich inhaltlich unterscheidet sei es durch

Änderung der früheren oder Einführung neuer, man kann wohl sagen durch-

aus wohlbegründeter Ansichten, wie es sich bei einem Sprachforscher von

solcher Bedeutung, wie sie der Verfasser durch seine so vielseitigen

Leistungen einnimmt, eigentlich von selber versteht, oder Vermehrung des

Materials (man vgl. beispielsweise die § 55, 139, 141, 170, 242 und

zahlreiche andere). Indessen mag doch auf einige Punkte bingewieseu

werden, so auf die vollständige Abänderung der Darstellung des § 61
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(S. 118), wo früher Entstehung von ä ion. att. ij aus av ai af oj gelehrt

worden war, ferner auf § 75 (S. 136), wo von der Reduktion der durch

Assimilation entstandenen Doppelkonsonanz auf einfache gehandelt ist, auf

§ 95 (S. 160), welcher über Vokalentfaltung zwischen Liquida und Kon-

sonant handelt und jetzt mit Recht sehr stark beschnitten erscheint. Wesent-

lich verändert ist ferner das Kapitel von der Metathesis in § 173IT.

(S. 244 ff.) und jenes vom Wechsel stimmhafter und stimmloser Verschlufs-

laute § 197 (S. 271 ff.). Bedeutend verbessert sind in manchen Teilen

die Abschnitte über die Verbindungen von Konsonanten, sehr vermehrt

und vervollständigt das Kapitel von der „Einwirkung nicht unmittelbar

zusammeustofsender Laute aufeinander“ § 300 ff. (S. 389 ff.). Sehr dankens-

wert ist die jetzt im Anschlufs an W. Schulze in § 309 (S. 403) ge-

gebene Erklärung des Ursprungs und der Ausbreitung des Gebrauches der

apokopierten Präpositionen. Ohne noch weiter in dieser Aufzählung fort-

zufahren, die ohnehin immer nur unvollständig bleiben könnte, erlaube

ich mir noch einige wenige Punkte hervorzuheben, die ich mir bei Durch-

nahme des Buches angemerkt habe. S. 37 wird lat. heri unter Ver-

weisung auf got. gistra - auf *hisi zurückgeführt, was an und für sich

ja ebensowohl möglich ist, wie die zweifellos richtige Herleitung von

sero aus *sisö Aber in hestemus (nach Marius Victorinus, Gr. Lat.

VI 15, 15 K. ist allerdings histemus zu sprechen, jedoch müfste unter

allen Umständen die Dehnung des Vokales auf sekundären Einilufs der

Lautgruppe = st - zurückgeführt werden) kann hes - doch nur aus hjes-

entstanden sein. Es kann also wohl auch bei heri mit der Herleitung

aus *hjesi sein Bleiben haben, vgl. auch Lindsay
,
The Latin language

S. 264. Die im § 12 (S. 43) gegebene Erklärung von i'-äai aus *ia-

ffÜ entspricht meines Erachtens nicht dem wahren Sachverhalte, da aus

der letzten Form doch wohl nur *iöoi hätte hervorwachsen können.

Vgl. § 21 S. 56 unten. Die richtige Erklärung stebt bei Brugmann,

Grundrifs II 1365. Wenn S. 48 und 633 die bekannte von Aristarch

überlieferte Form ninaaDt aus hergeleitet wird, so ist dabei,

wie mir scheint, aufser acht gelassen, dafs die letzte Form doch wohl

nur *!tinaate ergeben hätte, wie der ganz analoge im § 277 (S. 362)

angeführte Fall ntneiarai aus mrtt-nu9-tai zeigt. Man wird also

ntrrao&e, wie dies auch Brugmann, Grundrifs II 1358 thut, für eine ur-

sprünglich mediale Form halten müssen (Grdf. *ni-nad--9t, vgl. intioShp

aus *errei$-ih)v). Die Kategorie der Verba tqü:ho und Konsorten (S. 57 f.
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§ 22) läfst sich nach meinem Dafürhalten ohne Anstand als ‘Aoristpräsentia'

bezeichnen, d. h. es kann tqotzü) ganz wohl der Portsetzer eines Präsens

*tagn(i sein, das neben xqinio von Anfang an bestand und nicht

erst nach Analogie des starken Aorists gebildet zu sein braucht. Vgl.

Brugmann, Grundrifs II 913 und 924. Die § 32 (S. 70) gegebene Dar-

stellung des Verhältnisses der 3. plur. opt. auf - av zu denen auf

- ey dürfte kaum vollständig richtig sein, wie ich wieder der Kürze halber

nur durch einen Verweis auf Brugmann, Grundrifs, II 1363 bervorhebeu

will 34 (S. 73) ist die Anmerkung zu ärjfu aus der zweiten Auflage

beibehalten. Meines Wissens liegt aber keine Berechtigung zur Annahme

vor, dafs die Formen ürjrov u. s. w. nicht ursprüngliches Erbe sind.

Denn vl- gehört doch nach allgemeiner Annahme zu den sogenannten starren

Wurzeln, die im Dual und Plural niemals eine Stammabstufung gehabt

haben. Wenn § 162 (S. 236) aus der früheren Auflage der Satz stehen

geblieben ist, dafs anlautendes ? durchweg erst durch das Schwinden eines

vor e ursprünglich stehenden v oder s anlautend geworden sei, worauf

der V. noch in der Anmerkung zu § 163 (S. 238) zurückkommt, so

mochte ich mir doch erlauben, meinem Zweifel gegen die Richtigkeit

dieser Annahme Ausdruck zu gehen. Mir scheint gerade frionai neben

tQvofiai für ursprüngliches anlautendes p zu sprechen; vgl. Brugmann,

Griech. Gramm. 2. Aufl. S. 42. Ferner halte ich die Zusammenstellung von

Qwofiai mit ai. räs - (de Saussure, Memoire S. 169) für sehr wahr-

scheinlich, während mir die Annahme, das räpa mhd. rüebc akl. rejxi

lit röpc Lehnwörter aus dem Griechischen seien, sowohl wegen der

vokalischen Gestaltung der Stammsilbe (vgl. wegen des Deutschen Kluge,

Etym. Wört 5. Aufl. S. 306) als auch wegen der Verschiedenheit des

Suffixes immerhin nicht recht glaubhaft Vorkommen will. Auch Qvo6g

‘runzlich' kann man meines Erachtens ohne Anstand mit 0. Schräder

Kuhns Zeitscbr. XXX 481 zu dem lit. raüJcas ‘Runzel’ stellen, wozu

auch Prellwitz, Etym. Wört. s. v. geneigt zu sein scheint. Kurz es scheint

mir doch etwas gewagt, ursprüngliches anlautendes (5- dem Griechischen

vollkommen abzusprechen, wenn schon die nachzuweisenden sicheren

Fälle gering an Zahl sind. Noch sei es mir gestattet, einen Punkt aus

der Verbalflexion hervorzuheben, der zugleich eine gewisse prinzipielle

Bedeutung hat Im § 443 (S 533) wird, wie in der zweiten Auflage

gelehrt, dafs das -fl der 1. sing, des Präsens aus der Kontraktion des thema-

tischen Vokals und eines vorläufig nicht näher zu bestimmenden Suffixes
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entstanden sei. Hier, glaube ich, bat der V. seine gewifs in vielen Be-

ziehungen gerechtfertigte Skepsis (vgl. den Schlufs des Vorwortes) doch

gar zu weit getrieben. Wenn irgendetwas aus den neueren und neuesten

Forschungen Aber den indogermanischen Accent Glauben verdient, so ist

es meines Erachtens der Satz, dafs lange durch Kontraktion entstandene

Vokale in der Grundsprache geschleiften Ton hatten. Mit Rücksicht auf

das Litauische, welches 1. sing, praes. wegen der Kürzung zu — ü auf

gestofsenen Ton auch in der Grundsprache weist, halte ich die Annahme

für vollkommen berechtigt, dafs das - ü in der 1. sing, praes. nicht auf

Kontraktion beruhen kann, sondern auf ursprüngliches- o zurückgehen

mufs, und man darf meines Erachtens kein Bedenken tragen, dies auch

wirklich als Lehrsatz vorzutragen.

Ich scbliefse diese Besprechung mit der Versicherung, dafs es in der

Absicht des Referenten nur gelegen war, durch die vorstehenden Zeilen

nachzuweisen, dafs er die neue Auflage dieser unentbehrlichen griechischen

Grammatik einer aufmerksamen Durchsicht unterzogen und sich dadurch

legitimiert habe, dieselbe auch in dieser vermehrten und mannigfach ver-

besserten Gestalt aufs wärmste den Herrn Philologen und Jüngern der

Sprachwissenschaft empfehlen zu dürfen.

Innsbruck. Fr. Stolz.

127) F. Nerz, Perfektum und Imperfektum respektive Passe

defini und Imparfait. Beilage zum Jahresber. des Königl.

Alten Gymnasiums zu Nürnberg 1895. II u. 27 S. 8.

Verfasser behandelt dies schwierige Kapitel der Syntax, wie er es

seinen Schülern im französischen Unterrichte mit gutem Erfolge klar ge-

macht hat. Zugleich möchte er auf den vorangehenden Unterricht ira

Latein einwirken und wünscht, dafs den Schülern in ihm gleich Richtiges

beigebracht werde.

Dem deutschen Imperfektum mit seinen zwei verschiedenen Funk-

tionen stehen im Lateinischen und Französischen je zwei Tempora gegen-

über. Daher die Schwierigkeit und die Wichtigkeit, die richtige Wahl

unter ihuen zu treffen.

Die Bedeutung des Perfektum (passe döfini) und des Imperfektum

(imparfait) ergiebt sich aus den Namen dieser Tempora: Das Perfektum

(passe döfini) stellt den Inhalt dar, der in der Vergangenheit zum Ab-

schlufs gekommen ist, das Imperfektum (imparfait) denjenigen, der in der

Vergangenheit noch unvollendet, noch in Währung begriffen ist
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Während die Namen der Tempora den ganzen Verlauf des Inhalts

von seinem Ende aus betrachten lassen, kann man ihn aber auch von

seinem Anfänge aus ansehen
;

dann ergiebt sich das Perfektum (passe

ddfini) als die Zeit der beginnenden Handlung, des entstehenden Zustandes,

das Imperfektum (imparfait) als die der schon angefangenen Handlung,

des schon bestehenden Zustandes. So entsteht die einfache und erschöpfende

Regel: „Das Imperfektum bezeichnet eine Handlung oder einen Zustand

in der Vergangenheit als schon angefangen, aber noch nicht vollendet;

das Perfectum historicum bezeichnet eine Handlung oder einen Zustand

in der Vergangenheit vom Anfang in ihrem Verlauf bis zum Ende“ (S. 17).

Im folgenden bespricht Verf. die Tempora bei paralleler Gleichzeitig-

keit, das imparfait im Französischen zur anschaulichen Darstellung einer

Reihe von aufeinanderfolgenden Ereignissen, das imparfait in eingesebobenen

Sätzen (
disait-il u. ähnl.), das Imperfectura de conatu, das Imperfektum

in irrealen hypothetischen Sätzen und einige andere Fälle von unter-

geordneter Bedeutung. Oberall wird eine Fülle lehrreicher Beispiele aus

lateinischen (besonders Caesar) und französischen Autoren zur Illustrierung

des Gesagten geboten.

Wenn ich mich auch nicht in allen Punkten mit dem Verfasser ein-

verstanden erklären kann (z. B. nicht in seiner Begründung des imparfait

in irrealen hypothetischen Sätzen, S. 27), so ist die Darstellung des Ganzen

doch recht gelungen. Nur zweierlei möchte ich bemerken. Erstens

scheint es mir zweckmäfsig zu sein, das Wesen und die Bedeutung des

Imperfektums aus der Bedeutung seiner Endung zu erklären. Zweitens be-

dauere ich, dafs der Herr Verfasser neben dem passd defini nicht zugleich

auch das passd indefini (parfait) behandelt hat.

Den Lehrern des Lateinischen, sowie denen des Französischen sei die

Abhandlung wann empfohlen.

Bremen. ' H. Soltm&nn.

128) F. Hoppe, Bilder zur Mythologie und Geschichte der

Griechen und Börner. Unter Mitwirkung der K. K. Lehr-

und Versuchsanstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren

in Wien. 30 Tafeln Lichtdruck in der Gröfse von 39X54 cm.

Lieferung II—

V

ä 6 Tafeln. Wien, C. Gräser, 1896. Jede

Lief. 2 X.

Die Bilder sind mit Ausnahme von IV, 4 Pallas Giustiniani nach

Gipsabgüssen und anscheinend nach guten Gipsabgüssen hergestellt. Als
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einen wirklichen Mangel empfindet man dies nur dann, wenn das Ori-

ginal in einem anderen Material als Mormor vorliegt, wie z. B. bei II, 4.

Sitzender Hermes aus Neapel: eine Bronzenachbildung dieser Bronzestatue

macht einen wesentlich anderen Eindruck als eia Gipsabgufs oder ein

nach einem solchen angefertigtes Bild. Im allgemeinen wird man stets

die Bilder, die nach den Originalen hergestellt sind, den nach Abgüssen

angefertigten vorziehen; allein man mufs doch auch bedenken, dafs es

nur auf letztere Weise möglich war, die Licbtdrucktafelu so billig zu

liefern.

„Bei der Auswahl der Bilder war der Grundsatz mafsgebend, nicht

blofs Götter- und Hcroengestalten und mythologische Scenen zu berück-

sichtigen, sondern auch Bildnisse weltgeschichtlicher Persönlichkeiten zu

bieten, soweit dies den Bedürfnissen des Schulunterrichts entspricht.“ An

diesem Grundsatz ist auch in der zweiten bis fünften Lieferung festgehalten

worden. Von Götterstatuen werden gebracht aufser der schon genannten

Bronzestatue des Hermes: IV, 4 Pallas Giustiniani (sog. Minerva Medica),

Marmorstatue der Athena mit Schlange, im Vatikan; nach einer Photo-

graphie von Spithöver - Rom. V, 5 Athena Parthenos, die berühmte im

Jahr 1880 gefundene Marraorstatuette, in der man eine Kopie der Kolos-

salstatue des Phidias erkennt, in Athen. V, 3 Apollo als Kitbaroede (auch

Musagetes genannt). Marmorstatue im Vatikan. V, 4 Artemis von Ver-

sailles, Marmorstatue im Louvre. V, 6 Poseidon, Marmorstatue im La-

teran. An Götterköpfen und -bflsten sind vorhanden: II, 3 Hera, Mar-

morkopf in der Villa Ludovisi. V, 2. Aphrodite von Melos, Marmorstatue

im Louvre ; der Lichtdruck zeigt den Kopf und die rechte Schulter, einen

Teil der linken. III, 1 Ares, Marmorbüste früher in Villa Albani, jetzt

in der Glyptothek in München. IV, 2 Dionysos, Marmorkopf im Kapito-

linischen Museum; bemerkenswert der Ausdruck süfser Träumerei, der in

dem Lichtdruck gut erkennbar ist. IV, 1 Apollo von Belvedere, Kopf

und Schulterstück nach der Marmorstatue im Vatikan. Der Mythologie

gehören an: II, 5 Niobe mit ihrer jüngsten Tochter, Marmorgruppe in

den Offizien. III, 2 Medusa, Marmorkopf früher im Palast Rondamini,

jetzt in der Glyptothek in Müuchen. III, 3 Satyr, Marmorkopf in der

Glyptothek in München. II, 6 Teiresias und Odysseus, Marmorrelief früher

in der Villa Albani, jetzt im Louvre. Dazu kommen Statuen und Büsten

geschichtlicher Persönlichkeiten: II, 1 Demosthenes, Marmorstatue im

Vatikan. III, 4 Sophokles, Marmorstatue im Lateran. III, 5 und 6
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Herodot und Thukydideä, Doppelberme von Marmor in Neapel; wichtig,

weil sie uns das sicher beglaubigte Bildnis des Thukydides bietet. IV, 6 So-

krates, Marmorkopf in der Villa Albani. IV, 5 Plato, Marmorkopf im

Vatikan (mit der falschen Aufschrift Zeno). V, 1 Alexander der Grofse,

Marmorbüste im Louvre; berühmt, weil unzweifelhaft nach dem Leben

gearbeitet; auch im Lichtdruck ist die anormale Bildung der linken Ge-

sichts- und Halsseite wahrnehmbar. II, l Caesar, Marmorbüste im bri-

tischen Museum; wichtig, weil sie, zu den wenigen sicheren Bildnissen

des großen Diktators gehört“. Schliefslich ist noch die schöne Wiedergabe

des berühmten Sardonyx des Wiener Museums hervorzuheben: IV, 3 Gem-

ma Augustea, Onyx-Kamee des Kunsthistorischen Museums in Wien, welche

die Vergötterung des Augustus darstellt.

Die Lichtdrucke sind durchweg sauber ausgeführt, und die Benutzung

der Tafeln kann entschieden empfohlen werden; um den Unterricht in

den alten Sprachen, der Geschichte, der deutschen Litteratur zu beleben

und anschaulich zu machen, bilden sic ein vortreffliches Mittel.

Darmstadt. L. Bnohhold.

1 29) Friedrich Koldewey, Geschichte der klassischen Philo-

logie auf der Universität Helmstedt Mit dem Bildnisse

des Professors Johannes Caselius. Braunschweig, Friedrich Vie-

weg & Sohn, 1895. X u. 226 S. 8. jt 6.

Verfasser ist als einer der hervorragendsten Schriftsteller im Fache der

deutschen, speziell braunschweigischen Unterrichtsgescbichte schon längst

so vorteilhaft bekannt, dafs jedes neue auf diesem Gebiete von ihm er-

schienene Werk, streng genommen, gar keiner Empfehlung mehr bedarf.

So ist denn auch die vorliegende, auf genauester Kenntnis und durchweg

richtiger Beurteilung der einschlägigen Quellen beruhende Arbeit geradezu

als eine Leistung ersten Ranges zu bezeichnen, die man jedenfalls um so

freudiger begrüßen wird, aß eine eigentliche Geschichte der Universität

Helmstedt, insbesondere irgendwelche größere Abhandlung über die Pflege

der klassischen Studien daselbst bisher nicht existierte.

Die auf der Unterscheidung dreier Entwicklungsperioden der Hoch-

schule beruhende Einteilung des umfangreichen Stoffes wird mau nur

billigen, auch unbedingt damit einverstanden sein, dafs die Darstellung

mit der den Helmstedter Philologen hinsichtlich des Umfanges und der

Behandlung ihres Lehrstoffes vorgeschriebenen Instruktion beginnt, zumal
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dieselbe nicht die geringsten Berührungspunkte mit den heutzutage bei

den Vertretern der klassischen Gelehrsamkeit üblichen Anschauungen auf-

weist. Sohr vorteilhaft unterscheidet sich das vorliegende Werk auch von

manchen anderen dörren statistischen Zusammenstellungen über die Ent-

wickelung einzelner Schulen, wie sie in unseren Tagen leider nur allzu

häufig anzutreffen sind, dadurch, dafs nicht nur der äufsere Lebensgang,

die innere Entwicklung und litterarische Thfitigkeit der einzelnen philo-

logischen Hochschullehrer, sondern ganz besondere ihre Lehrweise genau

charakterisiert wird. Recht dankenswert erscheint der die Hauptergebnisse

der Arbeit zusammeufassende Rückblick, welcher namentlich auch die

Ursachen des Rückgangs und schliefslichen Verfalls der philologischen

Studien in Helmstedt mit trefflichem Blick nicht etwa aus einer Un-

tüchtigkeit der Lehrer, sondern aus allgemeinen Gründen ableitet.

Selbstverständlich wird fortgesetzt auf die hohe Bedeutung von Jo-

hannes Caselius, der 1576—1613 mit außerordentlichem Erfolge in Helm-

stedt wirkte und vom Verfasser S. 54 richtig als der letzte wahrhaft

hervorragende Vertreter des deutschen Humanismus bezeichnet wird, sowie

seiner Schüler Georg Calixtus, Hermann Conring, Christoph Schräder und

des jüngeren Heinrich Meibom hingewiesen, auch die Leistungen von

Carpzow und dem älteren Wernsdorf, welche der Philologie nach einer

Zeit langen Verfalls wieder zu ihrem Rechte verbalfen, nebst denen ihrer

Nachfolger Wiedeburg, Lichtenstein und Bredow gebührend gewürdigt und

endlich als eine besonders erfreuliche Thatsache hervorgehoben, dafs von

keiner Universität so viele treffliche lateinische Gedichte und zierliche

Reden ausgegangeu sind als gerade von der Helmstedter.

Der Anhang, welcher den Wortlaut der lateinischen, vorhin erwähnten,

dem Jahre 1576 angehörigen Instruktion für die Professoren, ein voll-

ständiges Verzeichnis der benutzten gedruckten Quellen und ein sehr

genaues Namen- und Sach-Register enthält, erhöht die Brauchbarkeit der

vorzüglichen Arbeit wesentlich.

Pinne. LSsohhorn.

Von Fr. Strobel in Jena direct oder durch jede Buchhandlung zu beziehen:

AR ISTEAE quac fertur ad Philocratem epistulae initium
,
apparatu

crit. et comment. instr. L. Mendelssohn. Opus posth. cur.

M. Krascheninnikov. 52 pag. gr. 8. Jurievi 1897. Ji 1 . 20.

[20ÖJ

Fftr dio Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bremen.
Druck und Vorlag von Frledrlob Andreei Perthei in Qothe.
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130) Homeri opera et reliquiae. Recensuit I). B. Honro, Oxonii

e typographeo Clarendoniano 1896. 1039 S. 8. geb. 10 ab. 6d.

Die vorliegende Ausgabe, welche als „the Oxford Homer India Paper

Edition“ bezeichnet ist, soll nach der Absicht des Herausgebers die sämt-

lichen unter dem Namen Homers gehenden Gedichte in einem Band,

der nicht zu voluminös ist, enthalten. Diese Aufgabe hat sie gut gelöst.

Wir glauben ein Buch von nicht mehr als 400—500 Seiten vor uns zu

haben; die Raumersparnis ist durch das Papier erreicht, welches — als

indisches bezeichnet — sehr dünn, aber trotzdem fest und dauerhaft ist.

Der Druck ist scharf und deutlich und keineswegs so klein, dafs er den

Augen schaden könnte. Eine volle Seite umfafst 32 Verse; die Dindorf-

Hentzesche Textaasgabe der homerischen Gedichte bat auf einer Seite

31 Verse, die Cauersche Odyssee trotz der kritischen Anmerkungen unter

dem Texte nicht viel weniger. Der Druck ist sehr korrekt; ich habe

keine Stelle gefunden aufser a 428 xtdva (für v.edva) idvla, wo ein

Druckfehler zu bemerken gewesen oder auch nur ein Accent oder ein

Spiritus abgesprungen wäre (aufser Seite 977 V. 254.) In der Vorrede

erklärt der Herausgeber, dafs er nicht beabsichtigt habe, die frühere

Form der griechischen Sprache wiederherzustellen nnd nach diesem Ge-
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sichtspunkte den ganzen homerischen Text durchzukorrigieren. Vielmehr

bietet er uns für die Ilias seinen bereits in seiner Schulausgabe gebotenen

Text, für die Odyssee den Text der von Merry besorgten englischen Aus-

gabe
;
jedoch hat er mehrfach, veranlafst durch Arthnr Ludwichs kritische

Odysseeausgabe, Textänderungen hier vorgenommen. Weit höheres Interesse

gewährt uns die Textesrezension der homerischen Hymnen von T. W. Allen.

Derselbe bat zwar schon die Goodwinsche Ausgabe zu Ende geführt und

herausgegeben, hatte aber damals noch keineswegs einen so vollständigen

handschriftlichen Apparat wie später und konnte sich bei der Herausgabe

keineswegs ganz frei und selbständig bewegen, wie er dann auch selbst

sagt: „ne omnino opus incohatum periret, mibi commissum est ut per-

ficerem, id quod pro parte egi, servatis ut par erat quae iam auctoris

manu scripta erant, legibusque ac rationibus editionis si quas indicasset

Goodwin obsecutus.“ Im Jahre 1895 bat derselbe Gelehrte im Journal

of Hellenic studies (vol. XV) zwei sehr lesenswerte Abhandlungen über

den Text der homerischen Hymnen, über den Wert der Handschriften und

ihr Verhältnis zu einander veröffentlicht. Er hat uns darin gezeigt, warum

er sieb an verschiedenen Stellen für diese oder jene Lesart entschieden,

wie er diese oder jene Stelle erklärt wissen will, welchen Konjekturen

anderer er an verdorbenen Stellen seine Zustimmung giebt; er hat selbst

manche eigene Konjektur entweder in den Text aufgenommen oder

wenigstens zur Aufnahme und Prüfung vorgescblagen. Während wir aber

genötigt sind die einzelnen Stellen in jenen Abhandlungen nicht ohne

manche Mühe aufzusuchen, können wir jetzt ohne jede Schwierigkeit er-

kennen, welcher Lesart er den Vorzug giebt. Nur diesem Teil des

ganzen Buches sind unter dem Text handschriftliche und lextkritische

Bemerkungen hinzugefügt. Ein Versehen oder Druckfehler findet sich

VII 13, wo unter dem Text bemerkt wird, die Handschriften hätten Xvdoi

„praeter M (Xvdoi)'
1

,
wofür Itjdoi zu setzen ist. Was die Reihenfolge

der einzelnen Hymnen betrifft, so beginnt der Herausgeber mit den

Fragmenten des Hymnus an Bacchus, zuerst den neun Versen aus Diodorus

Siculus III 65, dann den 12 Versen des codex Mosquensis (in der Aus-

gabe mit M bezeichnet). Es folgt darauf der Demeterhymnus, auf ihn

der Hymnus auf Apollo ungeteilt, sodann der auf Hermes
;
daran schliefsen

sich die übrigen in der gewöhnlichen Reihenfolge. Zur Bezeichnung der

Handschriftenfamilien benutzt der Herausgeber dieselben Abkürzungen,

die er in dem Journal of Hellenic studies angewandt hat. So bezeichnet
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er mit p die Familie der Pariser Handschriften, mit x die Obereinstimmung

des Estensis (E), Laurentianus (L), Parisiensis suppl. graec. 1095 (II) und

des Matritensis (T), mit y „marginalia codicum LH interdum et in ET

reperta“. Unter den Konjekturen Aliens bebe ich folgende hervor: Hymnus

auf Bacchus V. 1 1 lesen Baumeister, Abel, Gemoll wg (d>g) di xd ui* xqia,

aoi navxiog xqtexrßioiy aiei tivd-qwnoi Qijgovai ixaxö/jßag mit Rubnken

;

bei Goodwin finden wir ibg di xd aoi xqia rcdvxt] iidev xqietqqioiv xxL;

Allen schreibt tbg di xd/iiv (^itdurpay) xqia aoi ?cäytwg, xqiexx\qiaiv xxl.

Im Hymnus auf Apollo V. 339 schreibt er all' bye qtqxtqog iaxw tioov

Kqoyov Zeig für Hermanns ei'ij; cod. M. hat iaxiv, lioov. Für fflittoy V. 373,

wo das Metrum die Verlängerung des i verlangt und daher Schneidewin

und Bergk IIv9<poy änderten, schreibt der Herausgeber Ilvttuov mit der

Bemerkung „ut dihf aog 496; sed huiusmodi nomina incerta onmia sunt.“

Im Hymnus auf Merkur V. 119 schreibt er für das überlieferte dt’ aidvag

(-og) %e xoqijoag: aitSy dyxixoqqoag, V. 239 ’
Eqfifjg dyesilei 'i avxdy,

in den Handschriften findet sich dlieivey; auch fügt er hinzu, dafs Postgate

vorgeschlagen habe dyteile'. Vers 342 liest er xd d' äq' lyvia diu

nihxtqa, die Pariser Handschriften haben di'or, Mx doia, wofür Barnes xoia

korrigierte, was die neueren Bearbeiter, wie Abel, Gemoll, Goodwin, Ludwich

gebilligt haben. Vers 400 verändert er ov drj der Handschriften in

fix oi'du, wozu er im Journal bemerkt: „i. e. on the ground of the

cave, where the eows were, in contradistinction to the roat meat (v. 135)“.

Von Vermutungen, die er nicht in den Teit aufnimmt, erwähne ich

einige , wie h. Cer. 328 xi/xag Hg xe ßdloixo für das handschriftliche

Sg x i&tloixo, wofür Hermann schrieb Hg xey Mono, h. Ap. 299 für

xxiaxoiatv laeoaty (Ernesti conj. Igeotoioiy) xvxxoiaiv, h. Merc. 48

netqijvug xaxd vGtoa did (tivoio yehliytjg für did vQva, V. 497 ilwv für

ixwy fidaxtya. Von Konjekturen anderer, welche zum ersten male in diese

Ausgabe aufgeuommen sind, nenne ich folgende; h. Cer. 13 schliefst er

sich Tyrrell an, indem er schreibt xwg Yfiiax' 6d/irj für das handschrift-

liche xisdeig x öduf
L[,

ebenso h. Merc. 33, wo er Jessen schöne Konjektur

(the classical review VIII 1894 p. 398) aidloy oaxqaxov i'aao xilug

dqeai ilwovaa für iaai aufgenommen hat; unter dem Text erwähnt hat er

desselben Gelehrten Vermutung in dem nämlichen Hymnus V. 473 ned’

dtpveiäv (für uaiS aqyeidy) u. V. 86 adxo/coqijaag. Mit Postgate

schreibt er V. 79 qitpiy (für i'qttpev), er erwähnt dessen Konjektur

V. 109 leiaive (für iyialle); h. Cer. 226 interpungiert er mitMonroso,
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dafs er nach xelet’eig einen Pnnkt setzt und den nächsten Satz mit

D-gtipw beginnen läfst. h. Ap. 321 schreibt er mit Holländer %a(>iooao!hn

(für yaQiuoöai, nur cod. M hat yaqiaaadai), weil der Zusammenhang den

Infin. Aor. verlange. Dafs der Herausgeber auch die Leistungen von Ge-

moll, Ludwich, Goodwin u. a. sorgfältig benutzt hat, brauche ich kaum

zu erwähnen. An einigen Beispielen will ich noch zeigen, wie er ab-

weichend von den andern Herausgebern für die Lesart des cod. Mos-

quensis sich entschieden hat; so h. Ap. 110 liest er änb fteydgoio mit

M, die übrigen mit den andern Handschriften drrex, h. Merc. 306 eeXuerog,

wie auch Hermann (M ÜXfievog)

,

was Allen im Journal Seite 290 zu

rechtfertigen sucht, V. 652 atftvai, wie ebenfalls Goodwin und Ludwicb,

b. Ven. 66 eni T(>otr)g
,
139 oi de xe nifopovaiv

,
h. X 3 itf tfiiQiör

äv&og, X 6 elvaliTß re Kvttqov. In wenigen Fällen ist er von

seiner im Journal gcäufserten Ansicht abgewichen, so z. B. h. Ap. 272:

dllä toi üg findet sich in m, d)J.d xai üg ip. Der Sinn, sagt er, giebt

der Lesart rot den Vorzug vor xat. v.ai would represent the

absence of cbariots and horses as a disadvantage in spite of which the

oracle raight still prosper. Telphusa’s argument is: „there will .be no

chariots indeed, but so, you see (toi) i. e. therefore, the place will do

for an oracle. Toi is persuasive and argumentative.“ Trotzdem schreibt

Allen in seiner Ausgabe alte xai üg. Auch h. Merc. 90 sucht er im

Journal die Lesart des cod. M. emxafinvhx fzUa zu verteidigen: „Sila

may well mean the bower woody stalk of the vines about wbicb the

gardener is actually digging; this dry wood (zö Svlov zf
tg d/.t7ie)j3v, Eur.

Cycl. 572) is eminently „twisted“, irnxa^azvXog in contrast to the

straight shoot which springs new each year“. Nichts desto weniger finden

wir in der Ausgabe bitxafinvXog difiovg.

Auf die Hymnen folgen die Epigramme, dann die Fragmente des

epischen Cyclus, wobei der Herausgeber sich eng an die Kinkelscbe Aus-

gabe der Fragments Epicorum Graecorum angeschlossen hat. Den Schluss

bildet die Batrachomyomachie, bei deren Testgestaltung ihm ganz be-

sonders Arthur Lud wichs verdienstvolles Programm „ Batrachomachiae

Homericae Arcbetypon ad fidem codicum antiquissimorum restitutum“ Re-

gimontii 1894 unterstützt hat. Desselben Verfassers neuestes Werk „die

Homerische Batrachomacbia des Karers Pigres nebst Scholien und Para-

phrase (1896) konnte selbstverständlich nicht mehr benutzt werden.

Magdeburg. E. Eberhard.
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131) Joh. P. Postgate, Silva Maniliana. Cantabrigiae
,

Typis

inciderunt J. et C. F. Clay prelo Academico, 1897. VII u.

72 S. 8. geh. 3 sh.

Postgate ist durch seine Herausgabe des Corpus Poetarum Latinorura

veranlagt worden, seine Studien auch den Astronomica des Manilius zu-

zuwenden, und das vorliegende Werk ist die Frucht seiner Studien. Die

Lesarten der Handschriften verdankt er Bechert, soweit nicht Rob. Ellis’

Noctes Manilianae über sie Aufschluß gaben; die des cod. Matrit. giebt

er nach den Veröffentlichungen dieses Oelehrten. Die Schrift zerfallt in

drei Kapitel. In Kap. I „De locis spuriis et suspectis“ bespricht der

Verfasser diejenigen von Bentley für unecht gehaltenen Verse, die er für

echt halt, und weist ihre Echtheit nach. Dies geschieht in einigen zwanzig

Füllen, teils durch Anweisung eines andern Platzes, teils durch eine sorgfältige

Prüfung des Gedankenganges der ganzen Stelle, teils durch Besserung der

Stelle durch Konjektur; einzelne von Bentley für unecht erklärte Stellen

werden auch im zweiten Kapitel besprochen. Dieses hat die Überschrift:

„De locis corruptis“ und behandelt etwa siebzig Stellen der Astronomica.

Die meisten werden durch Konjekturen zu bessern gesucht, vereinzelt

wird auch nur eine Erklärung gegeben (IV, 642), an einer Stelle (zu V,

180 ff.) wird auf die Ähnlichkeit zwischen Stellen bei Properz und Ma-

nilius aufmerksam gemacht, ein Vers wird für unecht erklärt, und an

zwei Stellen eine Lücke im Texte angenommen. Von den Konjekturen,

die in den meisten Fällen in einer geringen Änderung der handschrift-

lichen Überlieferung bestehen, hat Referent den Eindruck, dafs sie be-

sonnen sind, in nicht wenigen Fällen das Rechte treffen und so das Ver-

ständnis des Dichters wesentlich fördern. Im dritten Kapitel „De Ma-

triteusis codicis pretio et de quibusdam Manilianorum codicum corruptelis“

erklärt Postgate Ellis’ Urteil über den Cod. Matr. für im allgemeinen

richtig, auch das über sein Verhältnis zum Cod. Voss. 2. Einzelne Les-

arten des Cod. Matr., besonders solche, die orthographische Eigentümlich-

keiten bieten, werden angeführt. Das Ende des Kapitels bildet eine Auf-

zählung von Korruptelen in den Handschriften des Manilius, z. B. Ver-

wechselung einzelner Buchstaben, Umstellung einzelner Buchstaben, Wörter

und Versausgänge u. a
;

endlich spricht Verfasser noch von den Inter-

polationen in Manilius. Ein Appendix und Indices bilden den Beschlufs

des Buches, dessen vortreffliche Ausstattung noch besonders hervorgehoben

zu werden verdient

Erfurt Cramer.

Digitized by Gi^fgle



246 Neue Philologische Rundschau Nr. 16.

132|3) M. Porci Catonis de agri cultura liber. Eecognovit

Hcnrlcus Keil. Lipsiao in aedibus B. G. Teubneri, 1895.

V u. 88 S. kl. 8. Pro«: •* 1-

Commentarius in Catonis de agri cultnra librum. Ex

receusione Henrlci Keil. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri

XII U. 194 S. gr. 8. Preis: Jt 6.

Trotz 0. Schöndörffer ist Keil seiner schon früher vertretenen Ansicht

treu geblieben, dafs wir in der vorliegenden Schrift nicht die ursprüng-

liche Fassung Catos vor uns haben; cs habe sich vielmehr nicht nur im

Texte manches dem spätem Spracbgebraucbe angepafst und so sich Jüngeres

mit Älterem gemischt, sondern auch die Reihenfolge innerhalb des Werkes

sei gestört, ja manches ausgelassen worden. Auf Berücksichtigung dieses

seines Standpunktes bei der Textgestaltung ist cs aber dem Herausgeber

nicht angekommen; er hält sich an das, was da ist, und will in seiner

Ausgabe das zu emendieren suchen, was der Schuld der Abschreiber oder

der Sorglosigkeit der Herausgeber zur Last fällt. Es kommt ihm somit

darauf an, in zweifelhaften Fällen die Lesarten des Cod. Marcianus, auf

den unsere Überlieferung zurückgeht, zu eruieren. Über die Abweichungen

in den Ms. giebt eine unter dem hergestellten Texte fortlaufende Adnotatio

Auskunft; unter ihr finden sich die Verbesserungsvorschläge der Gelehrten

verzeichnet.

Der besprochenen Ausgabe, die übrigens nach des Verfassers Tode

von G. Goetz besorgt worden ist, dient als Begründung und Erklärung

desselben Verfassers Commentarius in Catonis de agri cultura librum. Was

er bietet, mag ein Beispiel zeigen. Ich greife heraus S. 64, wo zu den

Catonischen Worten „aditio stercus paleas vinaceas ediquid horum “

folgendes gegeben wird: zunächst, was die Ausgaben vor Victorius (1541)

boten, dann eine Erklärung von vinaceac unter Berufung auf Columella,

dabei Belege für den Gebrauch des Wortes als Maskulinum und als

Neutrum.

Buchsweiler. E. Grupo.

134) M. Tullii Ciceronis Cato maior de seneetnte. Für den

Schulgebrauch erklärt von Heinrich Anz. Zweite verbesserte

Auflage. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1897. 8. * 0.90.

Die Einleitung giebt auf vier Seiten in knapper, leicht verständlicher

Form, was für den Schüler, der zum erstenmale an die Lektüre einer
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philosophischen Schrift Ciceros herantritt, aus seinem Leben and seinen

philosophischen Studien, sowie besonders über die Schrift de senectute zu wissen

notwendig ist Der Text schliefst sich im wesentlichen an C. F. W. Müller

an und beansprucht keine wissenschaftliche Bedeutung, weshalb auch in

der zweiten Auflage der kritische Anhang der ersten weggelassen ist.

Nur selten scheint Anz zu einer bedeutenderen Änderung der Oberliefe-

rung geneigt. So weist er in der Anmerkung S. 51 darauf hin, dafs der

Gedankeugang von § 73 (Solonis quidem) bis § 76 „auffallend lässig“

sei. „Folgendo Änderung würde dem abhelfen: nach statione vUae de-

cedere § 74, darauf § 76, 75, 73 ßolmis ... quam immortalitas con-

sequatur Was Anz über die mangelhafte Anordnung der Gedanken in

den angeführten Paragraphen sagt, kann man unterschreiben, ohne deshalb

die von ihm vorgescblagene Reihenfolge für wesentlich besser zu halten.

Mit Recht ist daher im Text nichts geändert. Mehr Beifall verdient die

Anmerkung zu § 34, nach der die Worte audire . . . roboris eine passen-

dere Stelle in g 36 nach opprimantur finden würden. Doch auch hier

ist die Änderung des Textes vermieden.

In der Erklärung ist durchgehends das zum Verständnis nötige sach-

liche und sprachliche Material in passender Auswahl beigebracht, freilich

wüfste ich keine Stelle anzuführen, in der uns die vorliegende Ausgabe

über die vortreffliche Sommerbrodtsche hinausführte. Ein besonderes Ge-

wicht legt Anz auf die Gliederung der Schrift in Haupt- und Unterteilen,

die schon äufserlich durch den Druck kenntlich gemacht wird. Das Thema

der vier Hauptteile wird ja von Cicero selbst angegeben, den Inhalt der

einzelnen Unterteile in gemeinschaftlicher Arbeit mit den Schülern zu

finden, wird immer eine lohnende Aufgabe für den Lehrer sein, und des-

halb hat es auch wohl der Herausgeber verschmäht, darüber Andeutungen

zu geben, selbst auf die Gefahr hin, dafs bei Privatlektüre, für die die

Ausgabe ebenfalls bestimmt ist, der Schüler sich über den Inhalt der

einzelnen Unterteile nicht klar wird. Ich kann das Verfahren des Heraus-

gebers nur billigen.

Schliefslich hebe ich noch einige Stellen heraus, an denen mir die

Anmerkungen verbesserungsbedürftig erscheinen.

§ 1. Licet ertim mihi versibus iisdem ad/ari te, AUice, quibus e. q. s.

Die Anmerkung: „licet erhält durch die Stellung versichernde Kraft“

verstehe ich nicht — § 4. „plerique (= oi ttoIUoi) die grofse Mehr-

zahl“, besser: die grofse Masse im Gegensatz zu wenigen Einsicbtigen. —

Digitized by Google



248 Nene Philologische Rundschau Nr. 16.

§ 6. „ futurum esi nicht gleich erit“ ist für den Schüler zu wenig ge-

sagt. — § 31. Nestor brauchte nicht zu fürchten, wenn er sich der

Wahrheit gemäfs rühmte, für unbescheiden oder geschwätzig gehalten zu

werden. Denn (eimim), wie Homer sagt, aus seinem Munde fiofs die

Sprache süfser als Honig. Hier giebt Anz an, etenim sei gleich
(
in der

Timt’ oder gleich betontem und’. Aber besser als beides palst auch

hier die gewöhnliche Bedeutung denn’. — § 32. Bei occupatum esse

alicui konnte wohl auf den Gegensatz vacare alicui verwiesen werden. —
§ 38. Seltsam ist hier die Anm. zu otnnia colligo: „wohl für eine an-

dere Schrift“. Umgekehrt und sicher mit Recht sagt Sommerbrodt:

„für das vorhererwähnte Buch“. — Ebenso ziehe ich § 46 für die Worte

(
o summo’ die Erklärung Sommerbrodts „an unserer Stelle ist der sum-

mus der äufserste Platz auf dem lectus summus“ der von Anz „vom

Obersten d. h. zu oberst Sitzenden" vor.

Verfehlt ist § 56 die Anm. zu am: „es hätte auch se stehen

können“. Dann wäre es eben eine Unregelmäfsigkeit gewesen, und das

hätte mindestens hinzugesetzt werden müssen. § 56 will Anz officium

mit Verbindlichkeit’ übersetzen, richtiger wohl Bewufstsein der Pflicht-

erfüllung’.

Im ganzen ist das Buch wohl geeignet, seinen Zweck zu erfüllen.

Oels i. Schl. Leopold Reinhardt.

135) Robert v. Schneider, Album auserlesener Gegenstände

der Antikensammlung des allerhöchsten Kaiserhauses.

Wien, R. Gerolds Sohn, 1895. 50 Tafeln in Lichtdruck und

20 S. Fol. jt 25.

Die Wiener Antiken waren bisher vornehmlich durch die Bilder-

werko v. Sackens bekannt, tüchtige Leistungen, die aber doch den hohen

Ansprüchen der Gegenwart nicht mehr genügen konnten. Daher war eine

phototypische Veröffentlichung des Besten sehr zeitgemäfs. Die Tafeln,

welche Bildwerke aus allen Perioden der griechisch-römischen Kunst ent-

halten, sind vortrefflich gelungen; besonders erfreuen die schönen Photo-

graphieen der weltberühmten Cameen, die hier denn doch leichter ab in

dem „Jahrbuch der Kunstsammlungen des all. Kaiserhauses“ zugänglich

sind. Der Text orientiert vortrefflich; die Zeitbestimmungen sind mit

besonnenem Urteile gegeben.
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Im einzelnen ist etwa Folgendes zu bemerken: Tafel VI. Die Be-

nennung „Artemis“ steht nicht eben fest; die Bildung des Halses deutet

wohl eher auf eine junge Frau, wir meinen jenen Frauentypus, für wel-

chen die alexandrinischen Poeten schwärmen. Tafel XIII, 1 soll die

sogen. Berenike von Herculaneum in älteren Jahren darstellen. Indes

kommt sowohl die Adlernase als das übergrofse Untergesicht im zweiten

und ersten Jahrhundert v. Cbr. immerhin so oft vor (worüber bald Näheres),

dafs sie zur Charakterisierung eines Individuums nicht genügen, wenn

andere Dinge abweichen, wie es hier der Fall ist. — Tafel XIX (das be-

kannte alexandrinische Relief): Da ein Hirt sich kaum ein Haus aus

Steinquadern baut, werden die Striche eher farbige Linien des Verputzes

bedeuten, fis könnte aber auch ein Tempelchen von der Art der

griechischen Landkapellen (Erimoklisa) gemeint sein. — Tafel XX
1: Statt „Hirsch“ ist „Damhirsch“ zu setzen (eine Gattung, die

gerade am mittelländischen Meer häufig vorkommt), ebenso statt

„Kymbala“ „Glocken“. — Tafel XXIII 1: Die Schildkröte als Basis

der Spiegelstütze hat entweder auf Aphrodite oder auf den Fa-

brikationsort Aigina Bezug. Ähnliches gilt von zwei grofsen schildkröten-

artigen Vasen geometrischen Stils, die wir eben erwarben. — Tafel XXV 1

fehlt ein Wort über die Augen der bronzenen Athena, wie überhaupt in

allen Beschreibungen von Bronzen die technische Ausführung der Augen

angegeben werden sollte. — Tafel XXV 2. Das Motiv des Diskoswerfers

ist von Kitz, Agonistische Studien I (München 1892) S. 31 — 39 aus-

führlich behandelt. — Tafel XXVIII. In seine Deutung der Bronzestatue

vom Helenenberg (Virunum) bat sich der Verfasser so eingelebt, dafs er

seinen Lesern statt einer Beschreibung sofort seine Hypothese gibt („ Mit dem

kurzen Wurfspieß, dem ä'Mtviiov

,

in der linken Hand“ und „die rechte

Hand zum Gebet erhebend“). Auch in der Form, dafs der Athlet „vor

die Gottheit“ — gemeint ist wohl vor die Statue des Gottes? — trete,

scheint mir diese Auffassung weder durch die Stellung der Augen noch

die der Hand gesichert. — Tafel XXXI. Die vorgeneigte Stellung

des Hypnos ist als Schlaftrunkenheit zu bezeichnen; die Symbolik geht

natürlich zuerst von stehenden Figuren aus (Philostrats Bilder I, 2). —
Tafel XXXII wird wobl nicht einen Strategen, sondern den bärtigen Ares

darstellen; das kleine Format pafst besser für die Figur eines Gottes. —
Tafel XXXVI bildet eine Fischerstatuette ab. Der Herausgeber macht

dazu eine kurze Bemerkung über die Genrebilder von „realistischer Auf-

Digitized.täy Google



250 Nene Philologische Rundschau Nr. 16.

fassung und idyllischer Stimmung, welche der Mehrzahl nach in der ersten

Kaiserzeit entstanden sein dürften“. Wir möchten bestimmter zwischen

einer realistischen Gruppe und einer mehr idyllischen unterscheiden. „Der

Fischer in der griechischen Litteralur" wäre ein dankbares Thema, man

denke nur an Lucian und die Epistolographie. Die Figur mit ihrem

idealisierten Kopf — Typus: heruntergekommenes Genie — und dem süfa-

sauern Ausdruck pafst vortrefflich zu diesen Litteraturprodukten. — Tafel

XXXVII 1. Eine grofse Sirene mit Spiegel (iu Terrakotta) befindet sich

jetzt im hiesigen Museum. — Tafel XXXVII 5. Der schlafende Nubier

(wir sagen lieber: Negersklave) hat nur eine ganz äufserliche Ähnlichkeit

mit dem zechenden Satyr der Münzen von Naxos. — Tafel XL 3. Die

(etruskische) Inschrift läuft von rechts nach links. 10. Ist hier nicht

Orpheus dargestellt? 12. Der dritte Buchstabe scheint mir nicht ein

verkehrtes A, sondern ein süditaliscbes punktiertes V. — Tafel XL1I 1.

Statt „ Profilkopf des Tiberius [14—37], war zu schreiben: „Pr. des jugend-

lichen Tiberius“. Da3 Blitzbflndel auf der Achselklappe erinnert an die

horazische Siegesode „Quälern ministrum fulminis alitem“, von der unser

Cameo zeitlich nicht weit absteht. — Zu Tafel XLV1II wird der sogen.

Schatz des Attila mit grofser Wahrscheinlichkeit der sassauidiseben Kunst

angereiht ; der angebliche Adler ist doch wohl der Vogel Ruk des Scbah-

uame.

Würzburg. K. Sittl.

136) Fr. y. Heber und A. Bayersdorfer, Klassischer Skulp-

turenschatz. München, Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G.,

1896,7. I. Jahrg. Heft 3—7.

Von diesem schon früher von uns empfohlenen Unternehmen liegen

fünf weitere Hefte vor. Seit März ist die Einrichtung getroffen, dafs die

Hefte, deren jedes sechs Blatt enthält und im Abonnement nur 50 Pfge.

kostet, künftig alle 14 Tage anstatt monatlich erscheinen. Eine weitere

willkommene Neuerung ist, dafs die dem Umschlag aufgedruckten Er-

läuterungen künftig auf besonderen, nur einseitig bedruckten Blättern ge-

geben werden, so dafs sie bequemer benutzt werden können. Über die

geplante Ausdehnung des Werkes erfahren wir nichts; es dürfte sich wohl,

wie der klassische Bilderschatz durch eine Keihe von Jahren hinziehen,

so dafs der Käufer schliefslich ein stattliches Museum der Skulptur aller

Jahrhunderte beisammen haben wird. Und es kann ja dem Kunstfreund
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nur erwünscht sein, wenn er mit der Zeit eine möglichst reichhaltige

Sammlung von Bildwerken zusammenbringt, einen wirklichen Bilderschatz,

in dem er sich mit Mufse umsehen kann, ohne nur auf die selbst bei

der gröfsten Freigebigkeit mit Illustrationen doch immer eine verhältnis-

roäfsig sehr beschränkte Auswahl bietenden kunstgeschichtlicben Werke

angewiesen zu sein. Die neuen Lieferungen entsprechen sowohl in der

Art der Ausführung, die alles Lob verdient, als auch in der Wahl des

Dargebotenen den höchsten Erwartungen, und der Text giebt in knappen

Worten ohne Schönrednerei das Wesentliche über Meister, Zeit, Fundort,

Aufbewahrung und Gröfse der Bildwerke. Aus dem reichen Inhalt heben

wir besonders hervor die schöne Wiedergabe des sidonischen Alexander-

sarkophags, die Euripidesbüste, die Statue des Poseidippos, die feinen und

reizvollen Reliefs einer hellenistischen Marraorbank, ferner eine Madonna

von Michel Angelo in Brügge, zwei prächtige Gestalten aus der Ahnen-

reihe um das Grabmal Maximilians I. in Innsbruck und die ergreifende

Steinstatue der h. Martha von Troyes.

Wir wünschen dem schönen Unternehmen einen glücklichen Fortgang

und recht viele Käufer, die gewifs alle ihre volle Befriedigung darin

finden werden.

Calw. Pani Welzstoker.

137) Benedictas Niese, Grundrifs der römischen Geschichte

nebst Quellenkunde. Zweite umgearbeitete und vermehrte

Auflage. München, Beck, 1897. VIII, 265 S. 8. (= Haudb.

d. kl. Altertumsw. Hsg. v. J. v. Müller. 3. Bd., 5. Abt.).

Jt 5.—.

Die im Titel genannte „Quellenkunde“ ist zu dem früheren

„Abrifs der römischon Geschichte“ von Niese in dieser zweiten Auflage

hinzugekommen, und dieser Zuwachs nebst reichlicherer Litteraturangabe

in den Anmerkungen und am Schlüsse der einzelnen Abschnitte machen

die „Vermehrung“ gegen früher aus. Sie betrügt, Titel, Vorwort, aus-

führliches Inhaltsverzeichnis und Namen- und Sachregister eingerechnet,

die alle neu hinzugekommen sind, bundertundneunzebn Seiten und hat die

Brauchbarkeit des Buches tbatsächlich wesentlich erhöbt Selbstverständ-

lich ist die seit 1889 erschienene neuere Litteratur nachgetragen und

manche Versehen der ersten Ausgabe verbessert. Die Einteilung der acht

Hauptabschnitte ist manchmal geändert, die Gliederung klarer und über-
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sichtlicher gemacht, und auch rein äufserlich ist das Werk durch einzelne

technische Änderungen leichter benutzbar geworden. Leider gilt dies nicht

von der Korrektheit des Druckes, der namentlich in der ersten Hälfte

der Revision noch sehr bedürftig gewesen wäre. Abgesehen von den durch

den Verfasser selbst berichtigten Druckfehlern sind noch recht viele stehen

geblieben. Aufserdem sind viele Interpunktionsverseben zu korrigieren.

Inkonsequent ist der Verfasser im Gebrauch des i und j in den Namen

Velleius, Petreius und Seianus, des p und pp in Appennin, des

c und k in Lucullus und des t und tt in Britannien, britisch u. s. w.

Mangel an Folgerichtigkeit zeigt sich auch im Gebrauch der Form: Su-

gambern und Sugambrer, Samniter und Samniten. Die Formen: Sam-

nitenkrieg S. 46, 27, Brnttien, Piräeus sind nicht die gewöhnlichen.

Ebenso sind die von Niese wohl absichtlich gebrauchten Bildungen, wie

„Gründungsage, Königzeit, Kriegschiff, Kriegschauplatz

u. s. w. nicht gebräuchlich, so wenig wie die Wendung „zur Hilfe kom-

men“, die er ausnahmslos anwendet. — Wir machen diese formalen Ver-

sehen und Absonderlichkeiten nur deshalb namhaft, weil wir es

hier mit einem Lehrbuch zu thun haben
,

das gerade auch nach dieser

Seite einwandfrei sein sollte. Nur aus diesem Grund heben wir auch

hervor, dafs die stilistische Behandlung der ersten Hälfte weit weniger

sorgfältig ist als die der flüssiger und gewandter geschriebenen zweiten.

Manche stilistische Härten erklären sich allerdings durch das bei einem

solchen Handbuch berechtigte Streben nach Kürze. Hiermit ist aber

z. B. die durchgängige Ersetzung des Hilfszeitworts „wurde“ durch

„ward“ und die ständige Auslassung des Hilfszeitwortes „worden“ nicht

gerechtfertigt. Wollte man Raum sparen, so konnte dies z. B, durch die

Weglassung der selbstverständlichen Bestimmung „v. Cbr.“ und „n. Chr.“

bei den Zahlen geschehen. Uudeutsch ist endlich auch das Wort „Arnts-

bezeichnis“ (S. 179, 41).

Unstreitig die beste Neuerung an dem Buch ist die „Quellen-

kunde“, die aus einzelnen Zusammenstellungen der für jeden Abschnitt

in Betracht kommenden Quellen besteht und jeweils der geschichtlichen

Darstellung in kleinerem Druck vorausgeschickt ist. Vielleicht wäre dem

dabei verfolgten Zwecke durch schematische Tabellen am Schlufs des

Buches besser gedient, zumal man hierdurch namentlich über die entlege-

neren Autoren wie Skylai Theophrast Antiochos von Syrakus u. a. schneller

und anschaulicher orientiert würde. In der bisherigen Darstellung kanu
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z. B. der Anfänger S. 90, Anm. 1, 5 ff. das lakonische „Dio Cassins (Zo-

naras)“ nicht verstehen, bis er durch S. 96, 32 ff. und S. 176, 18 ff. über

den Sinn aufgeklärt wird. S. 132, 15 ff war u. a. auch auf die verlore-

nen „Getika“ des Dion Chrysostomos aufmerksam zu machen, S. 192,31

auf Senekas „ Apocolcyntbosis“; unter den Archaisten S. 209, 13 fehlt

Dion Chrysostomos, bei M. Aurelius S. 209, 23 die Schrift des Kaisers

eig eavräv, bei Amtmanns Marcellinus war S. 223, 3 u. a. auch Julian

unter seinen Quellen zu nennen: von diesem Kaiser durften auch die

„Caesares“ S. 235, 17 ff. nicht völlig übergangen werden. Ebenso wenig

durften, namentlich bei Arcadius S. 239 § 52 Synesios gänzlich fehlen.

S. 225, lOff. sagt Niese von Philostorgi os „dessen Werk ist nur in

kurzem Eicerpt (Anm. 1: bei Photius bibl. Cod. 40) überliefert“. Das

ist unrichtig: Wir haben noch eine weit ausführlichere „Epitome“, die

ebenfalls unter dem Namen des Photius geht, und einige Fragmente bei

Suidas und Niketas Akominatos (s. hierüber den Aufsatz des Beferenten:

„Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Kirchengeschichte

des Philostorgios“ in der Byzantinischen Zeitschrift IV, S. 30ff.).

—

S. 235, 34 wird Julians Schrift gegen die Christen unter dem

Titel: /uxra XgiauavOy citiert. Dieser stammt aber lediglich aus christ-

licher Überlieferung, bei dem Kaiser wird er wohl xarä rahlaitav ge-

lautet haben, da er die Christen nie anders als „Galiläer“ nannte (vgl.

die Arbeiten des Referenten „Gregorius von Nazianz und sein

Verhältnis zum Kynismus“ in den Theologischen Studien und Kri-

tiken 1894, S. 335, Anm. 1 und „Tbeodorets Therapeutik und

ihr Verhältnis zu Julian“ in der Byzantinischen Zeitschrift III,

S. 123 ff.). — S. 147, 11 mufs es heifsen Sabis (Sambre) anstatt Somme
und S. 201, 18 Claudius Civilis statt Julius, was auch die erste Aus-

gabe schon hat.

Die Litteraturangaben sind ziemlich ausgiebig, aber von sehr un-

gleichartiger Reichhaltigkeit; besonders gegen das Ende nehmen sie sehr

ab. Zahlreichere Verweisungen auf die litterarhistorischen Abteilungen

des Handbuchs wären durchweg sehr erwünscht gewesen. S. 18, 15 ff.

hätten z. B. Büchelers „Umbrica“, S. 192, 31ff. dessen Schrift „De

Ti. Claudio Caesare grammatico“, S. 209, 14 ff., Schmid, Der Atti-

cismus in seinen Hauptvertretern, S. 209, 3, das „Limesblatt“, S. 229, 5 ff.,

Schultze, Gesch. des Untergangs des griech.-röm. Heidentums und

Hardy, Christianity and the Roman Government und S. 234, Anm. 1
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Gardner, lulian philosopher and emperor sicherlich eine Erwähnung

verdient.

Wir sind überzeugt, dafs eine Neuauflage des Buches, wenn sie dem-

selben gröfsere Gleichartigkeit in allen den genannten Punkten bringt,

seine auch jetzt schon lobenswerte Brauchbarkeit nur erhöhen wird.

Tauberbischofsheim. J. R. Asmns.

13 8) 0 . Wülmann, Didaktik als Bildungslehre nach ihren Be-

ziehungen zur Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung.

Zweite verbesserte Auflage. Braunschweig, Friedrich Vieweg und

Sohn, 1895. 8. 2 Bde.: XV, 426 u. 555 S.

Preis: I: Jt 6. 50. II: M 7. 50.

Die Einsicht, dafs zum Unterrichten nicht blofs Fachkenntnisse nötig

sind, sondern auch didaktisches Können, hat sich ja besonders unter Fricks

und Schillers Einwirkung weithin verbreitet. Aber damit das didaktische

Können nicht blofs eine äufserlicbe Fertigkeit sei, mufs noch hinzutreten

didaktisches Wissen. Der Lehrer „mufs deu Boden kennen lernen, auf

dem er zu arbeiten haben wird, sowohl das Bildungswesen im ganzen als

die Sclmlgattung, der er sich widmet; er soll von den historischen und

sozialen Voraussetzungen des Bildungswesens, von seinem Stammbaum und

seiner Stelluug im Lebensganzen Kenutnis erhalten, und die Bildungs-

arbeit nach ihren Zwecken, Inhalten, Formen und Vermittelungen, in ihren

Beziehungen zur Ethik, Psychologie, Logik und Wissenscbaftslehre be-

trachten lernen. Dadurch gewinnt er ein Bindeglied zwischen seiner Be-

rufsthätigkeit und den allgemeinen Interessen“. Diese Worte sind aus

Willraanns Didaktik (Bd. II, S. 540) entnommen und geben am besten

an, was dieses Buch selbst dem Leser gewährt. Aber nicht leichten

Kaufs. Es ist ein Buch, das nicht oberflächlich überlesen, sondern gründ-

lich studiert sein will; aber dann offenbart es sich auch als unversiegbare

Quelle didaktischer Weisheit. Und es hebt den Lehrer in seiner eigenen

Schätzung, indem es ihm das Bewufstsein schafft, eines hohen Amtes

innerhalb der menschlichen Gesellschaft zu walten. Er kann sich dann

nicht mehr wie ein liad in einer Maschine erscheinen, wie das wohl noch

vorkommt, sondern er erkennt, dafs er ein wichtiges Glied in einem Or-

ganismus ist, insofern er der Verwalter eines hoben Lehrgutes sein soll,

das er erhalten, verbessern und künftigen Geschlechtern übereignen soll.

Dem Jauushaupt vergleichbar soll der Lehrer rückwärts schauen in die
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Vergangenheit, die ihm die Güter der Gesittung Überreicht, und vorwärts

in die Zukunft, der er das Lehrgut in planvoller Weise übermittelt. Seine

Fürsorge mufs dabei gleichzeitig auf die einzelnen Persönlichkeiten ge-

richtet sein, die er ihrer Anlage gemäfs auszugestalten hat, und auf die

Gesamtheit, die Gesellschaft, deren weiteres Gedeihen durch die Jugend-

erziehung gefördert werden soll. „Die Jugend ist in den Dienst der

Fortpflanzung der geistigen Güter zu stellen“ (I, 77). Freilich kann der

einzelne Lehrer nicht das gesamte Lebrgut so kennen, dafs er zweckmäfsig

damit schalten kann, nein, in uno habitandum, in ceteris veraandum est.

Aber gewisse Kenntnisse und Anschauungen sollen das Gemeingut aller

Lehrer sein. Und hierzu gehört das, was in diesem Werke geboten wird.

Das Ganze zerfällt auch innerlich in zwei Teile, einen geschichtlichen

und einen systematischen. Der erste Band enthält die geschichtlichen

Typen des Bildungswesens in neun Kapiteln: 1) Die Bildung in ihrem

Verhältnisse zur Kultur, Zivilisation, Gesittung. 2) Morgenländische Bil-

dung. 3) Die griechische Bildung. 4) Die Bildung bei den Körnern.

5) Die christliche Bildung auf römischem Boden. 6) Die Bildung des

Mittelalters. 7) Die Renaissance. 8) Die Aufklärung. 9) Die moderne

Bildung. In meisterhafter Weise sind die einzelnen Elemente heraus-

gehoben, die sich im Bildungsgang der Menschheit berühren, sich bekämpfen

oder ineinanderschmelzen, sich verdrängen oder fördern. Hat der Leser aus

diesem Bande von der vielfachen Umgestaltung des Lehrgutes erfahren, so

macht ihn der zweite Band in vier Abschnitten bekannt mit den Bil-

dungszwecken, dem Bildungsinhalt, der Bildungsarbeit, dem Bildungswesen.

Die Klassifikation der Bildungsstoffe, die sachveiständige Abwägung des

Wertes der einzelnen Bildungsmittel, ihre Scheidung in fundamentale und

accessorische, die beachtenswerten Ratschläge für die Behandlung der ein-

zelnen Lehrfächer im Rahmen der betreffenden Schulen, der stetige Hin-

weis auf die planmäfsige Verflechtung der verschiedenen Vorstellungs-

gruppen und auf die Notwendigkeit, den gesamten Bildungsinhalt ethisch

zu konzentrieren, dies alles wirkt in seiner tiefgründigen und übersicht-

lichen Darstellung so überzeugend, dafs der Leser sich gefangen geben

mufs. Keiner wird das Werk aus der Hand legen, ohne für die Aus-

gestaltung seiner eigenen Lehrerpersönlichkeit die nachhaltigsten Anre-

gungen empfangen zu haben. Für Anfänger freilich ist das Buch nicht

so sehr zu empfehlen. Man mufs schon eigene Erfahrungen mitbringeu,

um das Gebotene würdigen und in sich aufnebmen zu können.
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Wir müssen uns begnügen, mit diesen wenigen Worten auf das be-

deutende Werk hingewiesen zu haben, weil die erste Auflage desselben

ausführlich in dieser Zeitschrift von 0. Perthes besprochen worden ist

und es in der jetzigen Auflage nur wenige Veränderungen erfahren hat.

Dafs solch ein Buch nach sechs Jahren eine zweite Auflage erlebte, ist

übrigens ein ebenso erfreuliches Zeichen für die Bestrebungen der deut-

schen Lehrerschaft wie für die Trefflichkeit des Buches. Die Verspätung

der Anzeige möge man entschuldigen. Glücklicherweise veralten Werke

von solchem Gewichte nicht so schnell, daf sdie Verspätung nachteilig wäre.

Oldenburg i. Or. Rad. Menge.

139) Wilhelm Wartenberg, Lehrbuch der lateinischen Sprache

als Vorschule der Lektüre. Lernstoff der Sexta. Zweite

verbesserte und vermehrte Auflage. Hannover, Norddeutsche

Verlagsanstalt (0. Goedel), 1897. VIII u. 140 S. gr. 8.

Die hohe Brauchbarkeit der ersten Auflage dieses trefflichen, unter

genauester Berücksichtigung der Forderungen der neuen Lehrpläne aus-

gearbeiteten Schulbuches ist von der maßgebenden Kritik gebührend an-

erkannt. Verf. hat nunmehr unter Benutzung einiger fast nur formeller,

ihm von den früheren Kezensenten gegebener Winke von Anfang an , so-

weit dies Prinzip nur irgend durchführbar war, wenigstens kleinere sach-

liche Einheiten zum Übersetzen zusamroengestellt und die früheren zu-

sammenhangslosen Einzelsätze aufgegeben. Als ein Hauptverdienst der

Arbeit ist die Thatsache zu bezeichnen, dafs dem Bedürfnisse der ersten

Schullektüre entsprechend der gesamte Wortschatz aufs strengste abgegrenzt

und immer in geeigneter Weise verwendet ist; auch dürfte es nur zn

billigen sein, dafs Verf. die Geschlechtsregeln der dritten Deklination

nicht, wie üblich, auf den Noninativ, sondern auf den reinen Wortstamm

gründet und gerade dadurch so einfach, wie nur irgend möglich, gestaltet

hat. Ebenso wird es wohl allgemeinen Beifall finden, dafs er das Perfekt

vom Perfektstamm ableitet und nicht nur einen grofsen Teil der Ver-

hältnis-, Umstands- und Bindewörter, sondern in der vorliegenden Be-

arbeitung auch der Prouomina wegen ihres überaus häufigen Gebrauches

schon frühzeitig den Sätzen einverleibt, nicht minder, dafs er die Lehre

von den Deponentibus durch einen kurzen, am Schlüsse gegebenen Aus-

blick auf dieselben ersetzt hat.

Wir wünschen der trefflichen Arbeit eine möglichst weite Verbreitung,

der sie vollkommen würdig ist.

Pinne. Löichhorn.

Für die Redaktion verantwortlich Dr. E. Lndwlg in Bremen.
Prack and Verlag von Friedrloh Andrea« Perthee in Botlia.
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140) Äschylos: Orestie, griechisch und deutsch von Ulrich v. Wi-

lamowltz-Äßllendorff'. Zweites Stück: Das Opfer am Grabe.

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1896. 268 S. 8.

Es ist bezeichnend für die Arbeitsweise der grofsen Philologie, dafs

sie einem allbekannten und vorhandenen Gedicht einen Plan und einen

Kopf als Urheber aberkennt, dagegen einem nicht vorhandenen und gänz-

lich unbekannten Gedicht „einen Plan und einen Kopf“ zu-

schreibt. Die kleinere Philologie steht in solchen Füllen da und lauscht

und staunt. „Die Geschichte hat eineu so komplizierten Inhalt, dafs ihr

Entstehen nur auf einen Plan und einen Kopf zurückgeföhrt werden

kann“, S. 23. Offenbar ist der Inhalt der Ilias so plump, dafs er un-

möglich einem Kopf darf zugemutet werden. Diese einheitliche und

komplizierte Geschichte aber, eine „delphische Orestie“, ein del-

phisches Epos, lag Äschylos vor. An die Einheit dieses nirgends be-

kannten Gedichtes wird in der vorangeschickten Abhandlung „Blutrache

und Mnttermord“ mit aller Innigkeit und Stärke geglaubt.

Noch eine andere Stelle dieser Vorrede kann für das Verständnis von

Ilias und Odyssee mit Nutzen verwertet werden: „vielleicht darf man wirk-

lich vermuten, dafs der Dichter das grofse Lied (306—478 den Kommos),

das als eine selbständige Kantate völlig abgerundet sein würde, nicht in

einem Zuge mit dem Dialoge gedichtet, sondern als etwas Fertiges ein-
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gefügt habe“. Gröfsere Gedichte werden überhaupt selten in einem

Zuge entstehen.

„Muttennord (heifst es S. 27) ist ein so scheufsliches Verbrechen,

dafs es dafür schlechthin keine Entschuldigung giebt, und wenn es ein

Gott gut heifst, so kann das kein guter Gott sein.“ Vgl. S. 31.34.

Das ist uns neu, und in den Choephoren steht einstweilen nichts davon;

aber weil es uns so neu ist, wollen wir uns vor einem Drteil wohl hüten.

S. 33: „Dafs Aschylos an ein kaltes unentrinnbares Schicksal, eine

Maschine, welche die Menschen als Automaten bewegte, oder an einen

ErbSuch aufserhalb der allerdings unerbittlichen Logik des ewigen Ge-

setzes von Schuld und Strafe geglaubt hätte, ist nicht wahr“. Ein so

närrischer Philosoph war also dieser Äschylos. —
Was die Gestaltung des Teiles betrifft, so bewundern wir vor allem die

Verse, die v. Wil. zur Ausfüllung von Lücken selbst gedichtet hat

— auch Goethe ist in einem Göttinger Programm einmal so ergänzt wor-

den — vor Vs. 285 6f. (nicht eben nötig), vor 751 xai (auch nicht),

vor 1014 vdv und vor 1042 und 1043 (sehr erwünscht). Schon diese

neuen Verse zeigen uns, dafs alle möglichen Mittel und Gaben bei der

Herstellung dieser neuen Ausgabe der „Choephoren“ zusammenwirkten.

Anderseits gefällt uns aber auch die Bescheidenheit, dafs v. Wil. wenig-

stens an fünf Stellen mit einem Kreuz einfach zugiebt, einen Sinn ohne

Gewaltthat nicht herauszubriugen ; wir müssen unsere Bescheidenheit aller-

dings noch weiter ausdehnen.

Vs. 1 „der du die Majestät meines Vaters unter deiner Obhut hast“,

überzeugend. — 31 olßog (vgl. oioßog)f Wil.: olxiog. — 58 ug, Kly-

taemnestra; Wil. = das Volk. — 61 M iuiaxanü (irtioxorä?) TOig;

Wil. lovg. — 65 Wil. „manchen birgt die Nacht, ehe die Sühne kam“,

äxgavrog. — 71 ot'yovit ; Wil. &iy6vu. — 80 M dqyctg ßiov ßi<? feqo-

fjinov, Verrall: those who usurp the control of a life; Wil. streicht ßiot

und (ptQOnivwv und verbindet ßiq qigevOv. — Nach 123 nOg nimmt

Wil. eine Lücke von acht Versen an. — Das Gebet 124 hat zwei Hälf-

ten; die eine enthält die Bitte für die Bittende selbst, die andere den

Fluch für die Feinde, xeivotg und xaxifn, t)^lv . .. iattlOv

;

wenn nun

ix fxiaov zur Hälfte (Passow) heifst, so könnte tv eine ähnliche

Bedeutung haben; aber dunkel ist Vers 146 taOt’ in der That. WiL

schreibt einfach statt i. x. dgäg
:
pnXontvoig {3-eotg) reXtlv. — 154

beziehen wir auf die xoa‘i Wil., wie Verrall, auf das Grab: „Sein
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Grab ist uns Zuflucht in Freud und Leid“, etwas sentimental. — 160

—alhjS naXivxova ßtXij nindXXtüv, ein skythischer Ares, der den

Bogen schüttelt und das Schwert führt; Wil, ZxuO-qv wobei naXiv-

xova ßthj allerdings gestrichen oder mit Kreuz versehen werden müssen. —
208 aiToC wird gestrichen, Pyladcs habe da nichts zu suchen; aber 207

allein ist sonderbar; das weifs sie ja schon, atißoi. — 209 Wil. recht-

fertigt Äschylos gegenüber Euripides: iteigovftevai ovußaivovoi sage

nicht, dafs sie „ mit einem Bindfaden messe oder in die Spuren hinein-

trample“, sondern nur, dafs sie am „Abdruck des Ballens und der Ferse,

mit dem Auge messend“, dieselbe „Race“ erkenne; ungefähr wie Verrall. —
230 oxtipcu gehört vor 228 lyv.-, von einem „falschen Präsens“ (LyvoaxonoCoa)

ist keine Rede. Wil. streicht 228 lyv. und 229 aavz. — 231 ikpaopa

ist nach Wil. ein „Mantel“ oder „Rock“, den Elektra dem erwach-

senen Bruder wob oder stickte und nach Phokis schickte. Wenn das

aber wahr wäre, hätte es Euripides wohl auch gemerkt. — 262 wird

and o/jitiqoC „leichter Hand“ übersetzt, also der Gegensatz OfuxqofS

fiiyav nicht wiedergegeben; genauer Verrall: from small thou canst raise

the bouse to great. — 275 anoyg- steht bei Wil. vor 278 xd

ftet>i aber die xQijfidrtov dyxjVta erduldet er ja Bchon jetzt. —
278 Andern Menschen erzeugt die Erde Besänftigungen (jitiXiyftcna)

des Unglücks (dvoq<Q6vtov neutr.), uns beiden aber Krankheiten.

ftifyiftaia Wil. ist uns unverständlich. — 285 dp. Obgleich er

hell sieht, regt er das Auge dennoch in Finsternis. Wil. zieht XaftnQÖv

zu vtoft. und ergänzt vor 285 einen Vers, der ein Objekt zu bt>Qma ent-

hält. — 305 Rb. Mus. X, 462 (s. Blaydes) et d’ i/xij (lypiyv ttijXuä

toxiv)
,

Tay' et’oexai. Ob aber mein Geist weibisch ist, wird er bald

wissen. Wil. ei de ftij „Bald bewährt er, was er ist“. Es ist der ein-

zige grobe Fehler, den wir gefunden haben. — 344 vmxqäta nach Wil.

ein Subst., „den frischen Siegestrank“. — 353 evyäfjrpxov „und wir

trügen’s geduldig“; allerdings ansprechender, als Verralls fürchterliche

Konjektur und Erklärung (iinpdgifiov mit Häusern angefüllt). — 361

Xaxog ytQoiv xai ßdxxqov (dafür ßaxxqov
,

nach dem regens statt nach

dem rectum sich richtend) mptnXdvztm (vgl. nXrjffoüv n^vxavsiav): der-

jenigen, welche das Amt der That und des Rates versehen. Wil. setzt

zu nijxnXdvxtav das Kreuz der Unlösbarkeit. — 370 Ergänze xoi ot)v

(xat aov, xovtov) ftavaxryp. = Und möchte deinen Heimgang, einen

Heimgang, der von diesen Schmerzen nichts weifs, einer erst in der Zu-
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kunft vernehmen! d. h. möchtest du doch noch leben! Darauf der Chor:

Das wäre allerdings gröfser als alles Glück; aber u. s. w. Wil. ergänzt

tot' f
t
v, der Sinn ist mir nicht klar. — 379 Toihy, Wil. = „diesem

Toten“, vortrefflich. — 389 lies cfgevög alöov (statt fHiov) Was verberge

ich den Brand des Geistes? er fliegt gleichwohl empor. Wil. (fQevdg

olov = „Immer schlagen die Flammen des Wunsches hoch aus dem

Herzen (<pQtvdg V) empor“. — 390 Meines Herzens Mut, mein Hafs weht

scharf, wie der Wind dem Vorderteil entgegenwebt. Wil. giebt gerade

das Gegenteil: „der erstickende Druck der Verzweiflung, immer wirft er

sie (die Flammen des Wunsches) nieder“. So dunkel und schwer ist

dieser Kommos. — 394 'EQiog ä/jiftd-ah)

g

ist der Gott der Männer und

Mädchen, und Zeus heifst hier als Beschützer von Bruder und

Schwester. Wil. übersetzt es „allmächtig“. — 415 bat ein Kreuz; wir

erkennen es durchaus an; aber 320, 328, 440 sind uns auch jetzt noch

unverständlich. — Sehr unnötig ist die Konjektur 482 oixüv /jbi' ävdqdg,

itüoav Alylo^if) (fidgov) — „Gönne mir Gemahl und Hausstand, wenn

Aigisthos mir erliegt“, statt M <pvyelv ftiyav nqoa^sioav Aly. (jiovov)

= Gönne mir der grofsen Qual zu entfliehen, sie dem Aig. zufügend. —
Die Umstellung von 505—507 naideg . . . rby ix hinter 509 avrdg ist

verlockend. — 517 Wil. dvaq'QoyoDvri. — 544 Wil. mit Kreuz

ijirletCeio. ißrcahtero ? — 574 hat Wil. „iqei mit geringer Zuversicht

in eloiv geändert“. — 603 wer nicht durch gefiederte (d. b. erotische)

Sorgen schon belehrt ist, nach M. Wil. inirrrtgog (unterworfen?) tpqor-

Ttaiv yaXaiig, von cpalog „dumm“ (Passow): „wen nicht Wunsch und

Wahn verblendet“. — 623 Cf. durchaus unverständlich. — 632 Wil. dtj-

fj69ey (== ?). — 639 Wil. äyyi rclev/uöywy. dyyitckei/jovuiy?

das Schwert der Liebenden schlägt durch Sitte und Recht hindurch? —
644 Wir streichen yäg ov == das „Es ist nicht recht“, das mit Füfsen

getreten wird, (und) die ganze Majestät des Zeus beiseite schiebend, ge-

rade wie es nicht recht ist. naQixßaiyovreg, als ginge dyxtrrkeifioytg

voraus. Wil. streicht tö /<>} (vgl. 930): S-i/ng ydg • ov lat; u. s. w. —
648 Jixag u. s. w. wird als Frage von Wil. gedacht. — Wil. schreibt

KXvratuijgga „Klytaimestra“. — 699 M Ogigrjg (dpöv) -cagofisav iy-

ygdrpei ; Wil. ’Ogigrjy . . . (
i\mda

)
nagoCoav ixygaipeig (oder iyygdipetg)

= „nah war sie (die Hoffnung): du (der Flucbgeist) verlöschet sie“.

Der Satz ist allerdings doppel- oder dreisinnig. — 712 Führe ihn ins

Haus, diese aber als Hinterdreinlaufende und Mitwandernde (also mit ihm);
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nach M. Wil. bestreitet die Anwesenheit eines Gefolges, nach 208. 661

allerdings mit Grund, und schreibt äy' ofaog (dmad-oriovs Nom.) te . .

.

^vvifAjioQog, dreimal ändernd. — Ein unendliches Satzgebilde entsteht bei

Wil. 738 durch oItui (statt 9iro). — xä tOv luXtv^tauov dywrptlrjia M
752 scheint nicht unpassend; Wil. dichtet einen Vers mit einem Subst.,

vni]QtiT
t
na, von welchem itelevuatwv abhängig ist. — Cm den Mangel

an bestimmten Zeitwörtern abzuhelfen, stellt Wil. 797 xttaov ((ktyiov) ein,

830 oqoo Qvotu (erhebe dich zur rettenden That?) statt M dQoovay (seil.

Clyterauestrae), 832 ngäaae (xapdi'av a.), 159 ela' (avi)p). — Zu 806 ff.

r6de zalßg setzt Wil. das Kreuz der Verzweiflung bescheidener als Ver-

rall, der hier Unmögliches herausliest. Dann kommen wieder entzückende

Kühnheiten, in diesem Chor. — 883 M ntkag, Wil. niQag „ihr Nacken

fällt auf Messers Rand“. — 906 und 907 xotkqi werden von Wil. ge-

strichen. — Der Siun 960: „das Göttliche ist Herr; jetzt dienen

wir nicht schlechten Herren“, wäre schön. Aber zu dem Ausdruck setzen

mit Wil. auch wir das Kreuz der Unlösbarkeit. — 1025 Abresch kq6tm
;

Wil. witzig ?j <5‘ in. y.6iöi die Furcht pfeift, und das Herz tanzt „nach

der Schauermelodie“.

Sehr schön schreibt Wil. S. 43 vom Schiufs des Stückes: „Diese

kurze Scene, in der die Stimmung des Orestes die ganze Skala der Ge-

fühle durchläuft, vom Siegesstolze zur Todesangst, vom Hohne zum Mit-

leid, vom Hochgefühle des Königs zum Zittern des armen Sünders, diese

Scene in ihrer Kürze, in jener künstlerischen Stilisierung, die nur eine

auf das Wesentliche zurfickgeführte Natur scheint, die eben spezifisch

hellenisch ist — schaut euch um in der dramatischen Litteratur aller

Völker, ob ihr ihresgleichen findet“.

Bern. Karl Frey.

141) Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Vol.

XXXV. Epistulae imperatorum pontificum aliorum

inde ab a. CCCLXVII usque ad a. DLIII datae. Avellana quae

dicitur collectio. Recensuit, commentario critico instruxit, indices

adiecit Otto Guenther. Pars I. Prolegomena. Epistulae I—CIV.

Lipsiae, G. Freytag, 1895. XC1III u. 493 S. 8. Ji 14.80.

Für die Textkritik der in dieser Sammlung vereinigten Briefe und

Dokumente kommt bei der überwiegenden Mehrzahl der Stücke allein der

Cod. V (= Vatic. lat 3787, saec. XI) in Betracht. Ein früher bevor-
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zugter anderer Vaticanus (— a), fast aus derselben Zeit stammend, ist

durch Günthers Untersuchungen als Apograph aus V nachgewiesen und

kann daher füglich ganz aus dem Apparat ausscheiden, ebenso wie die

jüngeren Mss.
,

die in allen Abweichungen nicht mehr Bedeutung bean-

spruchen können, als die Konjekturen späterer Herausgeber. Darüber hat

Günthers eingehende Beweisführung keinen Zweifel gelassen. Nur bei

einzelnen Nummern dieser Sammlung verfügt die Kritik noch über Co-

dices, die neben V Anspruch auf Geltung machen können. Eine weitere

Beihilfe gewähren die Manuskripte anderer Kollektionen, welche das eine

oder andere Stück der Avellana ebenfalls überliefern. Das aus diesen

Hilfsmitteln hierher gehörende Material hat der Herausgeber natürlich

sorgfältig mit berücksichtigt, wie denn sein Apparat überall den Eindruck

grofser Zuverlässigkeit macht Das von Günther geübte textkritische Ver-

fahren ist besonnen, und seine Resultate werden meist Zustimmung finden.

Im folgenden notieren wir einige Stellen, in denen wir Bedenken gegen

den neuen Text haben.

S. 16, Z. 19 ist die Konjektur einer jüngeren Handschrift appellal

ad verum ... (Christum) aufgenommen, während sich mit appellal ad-

v ersunt (so Cod. V) wohl auskommen läfst, wenn man adversus als zu-

gewandt, gewissermafsen anwesend, auffafst — 18, 31 ist utendum (V)

immerhin brauchbar, sollte also dem minder beglaubigten, wenn auch an-

sprechenderen vilandum

,

wie Günther nach derselben jungen Handschrift

bietet, nicht den Platz räumen. — 21, 5 Pauli vasis eledionis ...

pronuntiati] Günther; vas und pronuntianlis die Haudschr., woraus

sich leichter P. vas se eledionis pronuntianlis ergiebh — 22,13

steht quicumque (Adverb) dem handschriftlichen quecumque doch näher

als Günthers quibuscumque. — 53, 22 hat G. die Emendation W. Meyers

sub ea conditione evagandi aufgenommen. V giebt ne vagandi, aber

ne ist doch wohl nur gedankenlose Wiederholung der letzten Silbo von

conditione und deshalb ganz zu tilgen. — 55, 15 gefällt uns Günthers

Korrektur im Kommentar inquietus besser als die Lesart inquietos

im Text. — 68, 19 ist doch altercatione eine leichtere Änderung als

die gewaltsame Einfügung (per) allcrcationem. — 82, 18 De merito

sacerdotis, quem suis deus idoneum probavit, cessavit certamen. sancium

igilur etc. So G. nach Petschenig, der cessavit für esse (V) einsetzte. Wir

möchten in esse die vulgäre Form statt ipse erkennen und dies herstellen.

Ferner scheint uns in certamen eine falsche Auflösung des ursprünglichen
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certa mens (s mag vor folgendem sandum bei der Trennung verloren

gegangen sein) vorzuliegen. Demnach wäre zu schreiben: De merüo

sacerdotis, quem suis dcus idoneum probavit ipse, certa mens, sanc-

tum etc. — 136, 16 Davidieae G.
;

davitice oder daviticae die Mss.

Die Form mit t ist aber bei den Patres latini die flbliche, sie mufs also

auch hier wieder in ihre Rechte treten. — 206, 8 inflammantes G., eine

unnötige Korrektur für das durchaus angemessene inflammant (infla

-

rnant V). — 210, 16 statt digne lesen wir digni. — 336, 17 ist quo

G. für quod (V) ohne zwingenden Grund geändert. — 409, 26 ist die

Änderung nec (G.) für hec (V) bei der Häufung der folgenden Negationen

wenig wahrscheinlich; leichter käme man mit hic aus. — 428, 11 halten

wir die besser beglaubigte Lesart der Vulgata fideles fest, wofür G.

fUii konjizierte. — 456, 23: cum saepenumero in Romanis historiis lega-

tur Livio oratore (libi o orare V) saepissime in hac urbe ... homi-

num milia dcperisse] G. Hier ist zunächst saepissime nach saepenumero

höchst verdächtig, ferner ist ein Abi. abs. Livio oratore (oder wie sonst

gelesen wird Livio audore) in diesem Zusammenhang überhaupt nicht

möglich. Daher möchte man annehmen, dafs in einer früheren Hand-

schrift saepissime als Glosse über saepenumero gestanden hat und etwa

Livi ab urbe über Romanis historiis; später sind dann die Zusätze mit

in den Text geraten und zu der jetzigen unbrauchbaren Fassung verstüm-

melt. Will mau aber an der Wiederholung des saepissime nach saepe-

numero keinen Anstofs nehmen und darin nur eine gewisse Umständlich-

keit oder Lässigkeit des Verfassers sehen, und will man ferner Livio

orare für annähernd ursprünglich halten, so würden wir etwa folgende

Ememlation vorschlagen: Livium audorare (oder <a) Livio audorari).
—

463, 20 läfst sich aus dem handschriftlichen investiis leichter inqui-

sitis als investigatis , was auch in die neue Ausgabe übergegangen ist,

herstellen. — 460, 18 auctoritatem cacli sidera perhibent adhibere et

fatalem indu(cere) errorem] G. Hier liegt in dem überlieferten

fatalem indu (V) eine falsche Auflösung vor; es genügt eine andere Ab-

teilung, und jeder Einschub ist dann überflüssig: im Original stand fa-

tali mendo.

So viel zum ersten Bande von Günthers Epistulae, dem der Heraus-

geber hoffentlich recht bald den zweiten folgen läfst. f f
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14 2) Julias Belocb, Griechische Geschichte. 2. Band: Bis auf

Aristoteles und die Eroberung Asiens. Mit einer Karte. Strafs-

burg, K. J. Trübner, 1897. XIII U. 713 S. 8. Preis: Jl 9.

Mit dem vorliegenden Bande ist diese Darstellung der griechischen

Geschichte abgeschlossen, wie ans der dem ersten vorangeschickten An-

kündigung der Verlagsbuchhandlung und dem nunmehr dem zweiten Bande

angefügten Gesamtregister ersichtlich ist. Mit den Zuständen nach der

Eroberung Athens durch die Spartaner beginnend, reicht derselbe bis

zur Zerstörung und Eroberung der persischen Residenzen durch Alexander.

Schon die Wahl dieses Endpunktes, statt des sonst üblichen mit dem Tode

Alexanders zeigt deutlich
,
dafs der Verf. auch in diesem Bande dem in

der Einleitung ausgesprochenen Grundsatz treu zu bleiben bestrebt war,

und nicht in den Einzelpersönlichbeiten die treibenden Kräfte der histo-

rischen Entwickelung sieht, sondern in den Volksmassen, deren Bestre-

bungen sich in jenen Männern verkörpern. Im übrigen ist aber noch

mehr als der erste dieser Band mit der gewifs begründeten starken Be-

tonung der Bedeutung eines Philipp von Makedonien oder des Timoleon

eine unbeabsichtigte Widerlegung jenes Satzes der Einleitung, und die von

den Fortschritten der Wissenschaften und Künste handelnden Abschnitte

sind mit gutem Grunde ohnedies durchweg auf die Forscher- und Künstler-

individualitäten gestellt. Unter diesem also mehr prinzipiellen als in der

Praxis durchgeführten, weil undurchführbaren Gegensatz Beiochs gegen

den Personenkultus, haben gleichwohl Sokrates und Platon ganz unverdient

zu leiden gehabt.

Ein anderer allgemeiner Einwand betrifft die Ökonomie des Werkes.

Der nicht viel mehr als ein Jahrhundert umfassende Zeitraum griechischer

Geschichte, der in dem zweiten Bande behandelt ist, nimmt einen etwas

breiteren Raum (656 S. gegen 603) ein als die Darstellung der dem

Jahre 404/3 vorausgehenden Jahrhunderte. Der Grund dieser Ungleich-

heit entspringt, wie alle Eigentümlichkeiten dieses Werkes, selbständigen

und in sich geschlossenen Grundanscbauungen des Verfassers. Wer wie B.

die ganz sicher beglaubigte griechische Geschichte eigentlich erst mit dem

Geschichtswerk des Tbukydides anheben läfst, wird um die Begründung

dieser verschiedenen Ausführlichkeit nicht verlegen sein. Diese gröfsere

Breite kommt nahezu ausschliefslich der politischen Geschichte im engeren

Sinn zustatten. Denn der zweite Band enthält nicht mehr Kapitel als

der erste, die von den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen,
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von Litteratur und Kunst bandeln. Auch das ist in der Beschaffenheit

der Überlieferung begründet, nur scheint mir fraglich, ob das gebildete

Publikum die so ausführlichen Darstellungen der kriegerischen und diplo-

matischen Wirrnisse, die das vierte Jahrhundert ausfüllen, mit dem glei-

chen Interesse verfolgen kann, wie der Fachmann, der auch hier überall

an der aus den Quellen schöpfenden und vielfach zu neuen Ergebnissen

gelangenden Darstellung seine Freude haben mufs. Das Lesepublikum

dagegen, das ja B. im Auge hat, dürfte die gröfsere Ausführlichkeit dieses

Bandes nicht gebührend zu würdigen imstande sein, und vielleicht nur

die „Die Reaktion“, „Die wirtschaftliche Entwickelung seit dem pelo-

ponnesiscben Kriege“, „Litteratur und Kunst“, „Der Ausbau der grie-

chischen Wissenschaft“ und „ Die Gesellschaft und ihre Organisation“ be-

titelten Abschnitte als dem ersten Band ebenbürtige Lektüre betrachten

und dabei zu seiner Überraschung wahrnehmen, wie wenig wir im Grunde

über die Gesellschaft im 4. Jahrhundert wissen, und daher vielleicht

Zweifel hegen, ob es wirklich möglich ist, aus einer so schweigsamen

Überlieferung über die in den Volksmasscn liegenden treibenden Kräfte

der historischen Eutwickelung viel zu erfahren. Es gebt also in Beiochs

Buch mit dem starken Accent, der auf die Einhaltung des „kollekti-

vistischen“ Standpunktes der Geschichtsforschung und Geschichtsdarstellung

gelegt wird, ähnlich wie sonst; niemand wird verständigerweise die Be-

rechtigung desselben bestreiten, die Bemühungen müssen willkommen ge-

heifsen werden, die sich auf die Erkenntnis der sozialen und wirtschaft-

lichen Erscheinungen bei den Griecheu richten, allein mehr noch als auf

anderen Gebieten der Geschichte stellt die Beschaffenheit unserer Über-

lieferung einer wirklichen Erkenntnis der Massenerscheinungen fast un-

überwindliche Schwierigkeiten entgegen.

Es liegt mir also durchaus ferne, das Verdienst verkleinern zu wollen,

Jas sich gerade Beloch dadurch um die griechische Geschichte erworben

hat, dafs er die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in

der Entwickelung des griechischen Volkes stärker, als es bisher üblich war,

betont hat, allein Bedenken gegen die Richtigkeit vieler seiner Behauptungen

und Schlufsfolgerungen dürfen angesichts des unzureichenden Materiales,

auf dem sie aufgebaut sind, nicht unterdrückt werden. 0. Seeck hat jüngst

in einem Aufsatz (.Jahrb. für Nationalökonomie und Statistik, III. Folge,

Bd. XIII, S. 161 ff.) sehr begründete Einwände gegen die statistischen

Berechnungen, Schätzungen und die willkürliche Beseitigung einzelner
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Zeugnisse durch Belocb erhoben. Ich erwähne das deshalb, weil auch in

dem vorliegenden Band jene prinzipielle Gegnerschaft gegen hohe Ziffern

von dem Verf. festgehalten ist, der er in seinem Buche „Die Bevölkerung

der griechisch-römischen Welt“ Ausdruck gegeben hat. Durch die An-

gaben der 'A9. noX. sind z. B. die Bedenken gegen die Richtigkeit der

Ansätze von Belocb, soweit es sich um die Bevölkerung Attikas im 5. Jahr-

hundert handelt, Qber blofse Mutmafsungen hinaus erstarkt, und die An-

gaben des Thukydides über die Wehrmacht des attischen Staates sind jetzt

vor allen Angriffen gesichert. Klein sind in dem antiken Hellas die

territorialen Verhältnisse gewesen, aber eben darum hat sich die Not der

zu dichten Bevölkerung nur um so fühlbarer gemacht. Wie soll man das

starke Bedürfnis und die unleugbare Thatsache der aufserordentlichen Ex-

pansion des griechischen Stammes seit Alexander verstehen, die eingetreten

ist, obwohl während des 4. Jahrhunderts Tausende als Sölduer in die

Fremde gezogen waren? Angesichts solcher Erscheinungen ist das Be-

streben des Verfassers, alle Zahlen herabzusetzen, völlig unbegreiflich, um

so mehr, als er mit vollem Recht der Meinung entgegentritt, dafs der

peloponnesische Krieg die Kräfte vom Hellas geknickt hätte (S. 368).

Einen ähnlichen Standpunkt wie gegenüber den hohen Zahlen der

Wehrpflichtigen und Sklaven nimmt der Verf. auch bei der Beurteilung

der wirtschaftlichen Gegensätze und Veränderungen ein. Ich halte es

z. B. nicht für richtig, wenn S. 28 bemerkt wird, ein Gegensatz zwischen

Grundbesitz und mobilem Kapital habe in Athen nicht bestanden. Die

Geldwirtschaft des 4. Jahrhunderts mag ja an modernen Verhältnissen ge-

messen ebenso unbedeutend erscheinen wie die gröfsten antiken Heere im

Vergleich zu denen der Gegenwart; die Bankleute und Fabrikanten, die

grofsen Kaufleute und Rentiers haben darum in dem Athen des 4. Jahr-

hunderts doch ganz dieselbe Rolle gespielt wie die grofsen Kapitalisten

der Gegenwart, und wenn einzelne von ihnen einen Teil ihres Vermögens

in Grund und Boden angelegt haben, so folgt daraus keineswegs, dafs

zwischen Grundbesitz und mobilem Kapital damals noch kein Interessen-

gegensatz bestand. Dieser Gegensatz ist vielmehr beim Ausbruch des

peloponnesischen Krieges deutlich zutage getreten, durch dessen Verlauf noch

wesentlich verschärft worden, und er wird durch die Thatsache, dafs der eine

oder andere von den athenischen „Rothschilds“ sich eine oder mehrere Herr-

schaften gekauft hat, nicht aus der Welt geschafft. Noch einmal wird später

(S. 351) betont, dafs die damaligen Handelsgeschäfte sich in kleinen Ver-
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hältnissen bewegt hätten. Allein die von allen Seiten in Theorie und Praxis

erhobene Forderung nach gleicher Güterverteilung, die scharfe Verurteilung

von Geld- und Handelsgewinn, über die bei B. gar nichts steht, sind doch

ausreichende Beweise dafür, wie schwer damals die Gegensätze von arm

und reich empfunden worden sind. Diese Forderungen sind ferner keines-

wegs, wie B. die Sache fafst, eine blofse Folge davon, dafs die Demokratie

zur Klassenherrschaft geworden war, sondern ein Resultat der ganz enorm

gesteigerten wirtschaftlichen Gegensätze, deren Entstehen eben die demo-

kratische Verfassung trotz aller Probibitivmafsregeln zum Schutze der Un-

bemittelten nicht hatte hiutanhalten können, was ja später von dem Verf.

auch zugegeben wird (S. 35). Auch der zunehmende Luxus, von dem

später (S. 359) die Rede ist, beweist deutlich, dafs sich in den Händen

Weniger grofse Kapitalien angesammelt haben, und an der Preissteigerung,

deren Eintreten sehr richtig hervorgeboben wird (S. 356), bat gewifs die

zunehmende Geldwirtschaft, die Verteuerung durch den Zwischenhandel,

kurz das „freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte“ einen gröberen Anteil,

als B. zugeben will. Ich halte die Beurteilung der wirtschaftlichen Er-

scheinungen, die Pöhlmann in seiner Geschichte des antiken Kommunis-

mus und Sozialismus gegeben hat, für bei weitem zutreffender als die

Darstellung bei Belocb. Für diesen ist Platon nichts weiter als ein geist-

reicher und poetisch begabter Vertreter einer ethisch - theologischen An-

schauung, die jedoch niemanden habe befriedigen können (S. 405), über

seiner Schule lag, da er alt war, eine versumpfte geistige Atmosphäre

(S. 429), und Platons Stern erbleicht nach Beloch vor dem Siege der

Wissenschaft über die Theologie und die Skepsis rasch. Der Wert an-

derer idealer Güter als der exakten Wissenschaft existiert für den Verf.

nicht, so hoch er auch den des Griechentums für die Menschheit ein-

schätzt, und es ist daher begreiflich, dafs ihm der Zusammenbruch der

Demokratie nur eine Folge des Umstandes ist, dafs die niederen Volks-

klassen noch keineswegs reif für die Ausübung der politischen Rechte in

dem Mafse gewesen seien, wie sie ihnen von den demokratischen Ver-

fassungen geboten ward (S. 22). Die Frage, ob dies überhaupt möglich

sei, wird von dem Verf. nicht aufgeworfen. Dafs nur die legitime Mon-

archie in dem Hellas des 4. Jahrhunderts habe Ordnung schaffen können,

hebt er zwar ausdrücklich hervor (S. 477), für die Leiden der grofsen

Masse hat er aber ebenso wenig ein Herz, als er für edle Menschen und

Reformatoren, wie Sokrates und Platon, ein Wort der Anerkennung zu
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finden weifs. Mit dem Schlagwort „Reaktion“ gegenfiber dem wissen-

schaftlichen Aufschwung, wird die sokratisch- platonische Philosophie ab-

gethan und behauptet, dafs im allgemeinen die Hellenen Sokrates keinen

Fortschritt in der ethischen Erkenntnis verdanken (S. 15). Sokrates ist

ein Opfer der Reaktion, au deren Förderung er selbst so viel beigetragen

hatte (S. 17) und kühl bis ans Herz hinan wird S. 17 die tiefe Wirkung der

sokratischen Lehre zum guten Teil auf den Eindruck zurückgefßhrt, den

der Märtyrertod des Weisen und seine heitere Ruhe bis zum letzten

Augenblick auf die Zeitgenossen geübt hatte. So starke Ausdrücke wie

hier findet B. nur noch, wo er von der viehischen Brutalität der syra-

kusanischen Ritterschaft gegen ein wehrloses Weib zu berichten hat

(S. 151).

Gründlicher kann man gegen den Kultus, der mit den grofsen Män-

nern getrieben wird, nicht Front machen, als es in dem Abschnitt am

Anfang des Buches geschieht, der von Sokrates handelt. Zum Beweis

dafür, dafs der Verf. diesen Bemühungen bis zum Schlüsse treu geblieben

ist, verweise ich noch darauf, dafs er den Marsch des Darius über den

Arnanos in die Ebene von Issos zwar als ein strategisches Meisterstück

bezeichnet, dann aber auf Alexanders Seite nur die Leistungsfähigkeit und

überlegene Kriegstfichtigkeit seiner Truppen hervorhebt und Darius vor-

wirft, dafs er die Vorteile seiner Stellung nicht zu benutzen gewufst habe

(S. 635), und ferner Parmenion, der gewifs ein tüchtiger General war,

militärisch das Hauptverdienst an der Eroberung Asiens zusebreibt, das

die höfische Geschichtschreibung von Kallisthenes angefangen, nach Mög-

lichkeit herabzusetzen bemüht war (S. 625).

Ich thäte aber Unrecht, wollte ich diese Besprechung einseitig blofs

auf die Hervorhebung solcher Details beschränken
, in denen ich infolge

grundsätzlich abweichender Anschauungen mit dem Verf. nicht überein-

stimme. Die Gerechtigkeit verlangt zu betonen, dafs in diesem durchaus

auf selbständiger Forschung und eigenartiger Anschauung ruhenden Bande

sehr vieles nicht nur im einzelnen, sondern auch in der Gesamtanffassuug

besser als bisher erkannt worden ist. So ist es vor allem B. trefflich ge-

lungen, für die verwirrende Masse der Einzelerscheinungen in der po-

litischen Geschichte des 4. Jahrhunderts richtige leitende Gesichtspunkte,

die eine übersieht über den Zusammenhang der ost- und westbelleniscben

Ereignisse gewähren, zu finden. So scheint mir z. B. sehr richtig betont,

dafs die Reformprojekte, die in dieser Zeit auftaueben, alle auf eine ständische
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Gliederung der Gesellschaft abzielen (S. 30), ebenso ist das Emporkommen der

Militärmonarchie sehr gut herausgehoben und dabei dem bosporanischen

Reich die rechte Stelle angewiesen (S. 91 u. 176); von Alkibiades sagt

B. treffend, dafs er alle Aussicht gehabt hätte, eine ähnliche Stellung zu

erreichen wie Dionysios in Syrakus, dafs er aber im entscheidenden Augen-

blick die Gelegenheit vorübergehen liefs. Bemerkenswert ist die zusammen-

fassende Beurteilung über Agesilaos (S. 230), über Epameinondas (S. 290),

über Onomarchos (S. 327), sowie die Ansicht, die S. 204 über den Königs-

frieden geäufsert wird, indem nachdrücklich Sparta gegen den Vorwurf in

Schutz genommen wird, die Griechen Kleinasiens preisgegeben zu haben.

In der Beurteilung des Demosthenes berührt sich B.s Anschauung nahe

mit der kürzlich in dem Buche von Bruns „Das literarische Porträt“

näher ausgeführten; es scheint mir aber von Beloch auf einen wesent-

lichen Punkt die Aufmerksamkeit gelenkt zu werden, wenn er betont,

Demosthenes habe nicht vor Gebildeten gesprochen und für Gebildete ge-

schrieben ; die Heftigkeit der Invektive bei Demosthenes hängt also damit

zusammen, dafs er weit mehr als die älteren Redner auf das geistige Ni-

veau der Menge herabstieg.

Ich habe früher als einen besonderen Vorzug dieses neuen Werkes

über griechische Geschichte hervorgehoben, dafs es ganz auf selbständigem

Quellenstudium beruht. Das giebt sich im grofsen wie im kleinen auf

jeder Seite zu erkennen, und dariu ist sein grofser Wert und seine Un-

entbehrlichkeit auch für die Forschung begründet. Über die Angaben der

noX. des Aristoteles hat B. im ganzen keine günstige Meinung, er

vertritt die auch von anderen geäufserte, aber meines Erachtens bisher

nicht bewiesene Ansicht, dafs dem verfassungsgeschichtlichen Teile die

Atthis des Androtion zugrunde liege (S. 413), die Darstellung der dra-

konischen Verfassung gilt ihm wie vielen, wie ich überzeugt bin, mit

Unrecht als eine verfassungsgeschichtliche Fälschung der Oligarchen von

411. Die Angaben des Kap. 30 und 31 enthalten nach B.s Ansicht die

Verfassung des Theramenes, die Aristoteles irrtümlich auf die Vierhundert

bezogen habe. Auch die Forderung der Rückkehr zur nazgios noXitda

habe nicht, wie Aristoteles und Diodor berichten, einen Bestandteil der

spartanischen Friedensbedingungen gebildet, sondern sei erst von Thera-

menes gestellt worden (S. 71. 107. 109). Die Einsetzung der oligarchi-

schen Regierung gehöre nicht unter Pythodoros, sondern ans Ende des

Archontates des Aleiias.
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Auch sonst finden sich an zahlreichen Stellen, wie natürlich in einem

darstellenden Werke nur mit kurzer, daher oft anzoreichend scheinender

Begründung ganz eigenartige Forschungsergebnisse mitgeteilt. Die Unter-

suchungen von Boerner über die Chronologie der Jahre zwischen 4 1 1 und

403 werden gröfstenteils abgelehnt (S. 79. 100. 102), die unter dem

Namen Herodes überlieferte, gewöhnlich dem Herodes Atticus zugeschrie-

bene Rede hält B. für die Arbeit eines sophistisch gebildeten Thessalers

aus der Zeit um das Jahr 400 v. Chr. (S. 132). Auch gegen Judeichs

kleinasiatische Studien wendet sich der Verf. wiederholt, und die Be-

strebungen, den Agesilaos als ein Werk des Xenophon, das er mit Be-

nutzung seiner Hellenika verfafste, zu erweisen, haben ihn offenbar nicht

überzeugt (S. 147. 230). Die Untersuchung von Fabricius über die Be-

freiung Thebens gilt ihm als verfehlt (S. 233. 235). Die Rede über

Halonnesos wird im Gegensatz zu der jetzt geltenden Ansicht für eine

Fälschung auf den Namen des Demosthenes erklärt und nicht für ein in

das demosthenische Corpus geratenes Werk des Hegesippos gehalten (S. 539).

Die meines Erachtens sehr triftigen Gründe, die B. bestimmen, die mehr-

fach verfochtene Ansicht abzulehnen, dafs Strabon ein grofses Sammelwerk

über Alexander d. Gr. verfafst habe, wird, wer sich mit diesem Problem

befafst bat, leicht ergänzen (S. 658), dagegen ist mir nicht verständlich,

worauf sich die Ansicht stützt, dafs Ptolemaios in seiner Alexandergeschicbte

den Kallisthenes benutzt habe.

Wenn der Leser aus den angeführten Thatsachen den Eindruck ge-

wonnen hat, dafs ich das Werk von Belocb, trotz zahlreicher Einwendungen

in wichtigen prinzipiellen Fragen und in minder wichtigen Einzelheiten

für sehr bedeutend und vortrefflich geschrieben halte, in dem viele Punkte

der griechischen Geschichte zum erstenmal in ein rechtes Licht gerückt

sind und das dem deutschen Leserpublikum zum erstenmal eine anschau-

liche Vorstellung von der Bedeutung der wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Zustände im alten Griechenland zu gewähren sucht, so ist damit

der Zweck dieser Zeilen erreicht.

Graz. Adolf Bauer.

143) H. Seeger, Elemente der lateinischen Syntax mit syste-

matischer Berücksichtigung des Französischen. Wismar, Hins-

torffsche Hofbuchhandlung, 1895. VIII u. 270 S. gr. 8.

Die sehr beachtenswerte Arbeit bedurfte kaum der einliegenden Be-

gleitschrift: „Dürfen die humanistischen und die realistischen Gymnasien
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sich beim Unterricht in der lateinischen Syntax eines und desselben gram-

matischen Lehrbuchs bedienen?“, da seit den anerkennenswerten Be-

strebungen Völckers (Schönebeck) u. a. diese Frage schon im Sinne des

Verfassers entschieden ist. Seegers pädagogische Leistungen, namentlich

sein Lehrbuch der neufranzösischen Syntax, seine französische und deutsche

Schulgrammatik haben durchgehends verdienten Beifall gefunden. Gerade

durch die vom Verfasser gewählte Gegenüberstellung des lateinischen und

französischen Ausdrucks werden, was Verfasser eifrig erstrebt und tbat-

sächlich recht gut erreicht hat, die Sprachregeln vollständig begründet

und die innere Verbindung des lateinischen und französischen Unterrichts

angebahnt. Auch werden die sogenannten gramraatisch-stilistischen Be-

merkungen, wie sie fast in allen lateinischen Grammatiken, selbst den auf

den neuen Lehrplänen beruhenden, am Schlüsse beigefügt zu werden

pflegen, durch das vom Verfasser eingeschlagene Verfahren entbehrlich,

da sich aus den von ihm beigebrachten Parallelbätzen auch die üblichen

Phrasen ableiten lassen.

Die Gliederung des syntaktischen Lehrstoffes beruht nach des Ver-

fassers trefflicher Anordnung auf einer für alle unsere Schulsprachen ein-

heitlich gestalteten Disposition und Terminologie, und zwar letztere auf

der von Hoffmann vorgeschlagenen, die, wie Seeger mit Recht hervorhebt,

längst überall hätte eingeführt werden sollen. Die uns im allgemeinen

wenig geläufigen Bezeichnungen: „Permissivsatz, objektiv kausale, sowie

subverbiale und subnominale Bestimmung“ wird niemand tadeln und die

vom Verfasser für Ausdrucksweisen, wie virtus contitwntiae, la riviöre de

Loire und ähnliche erfundene Bezeichnung genitivus nuncupativus wird man

sogar unbedingt billigen, da sie entschieden weit besser ist als die bisherigen,

durch die Uneinigkeit der Grammatiker ins Leben gerufenen termini

genitivus apposilivus, epexegeticus, explicativus und definitivus, von denen

einer immer noch allgemeiner und unbestimmter ist als der andere.

Im einzelnen haben wir nicht das Geringste auszusetzen, insbesondere

auch kein einziges Beispiel gefunden, das nicht an seinem Platze wäre

oder sich durch ein geeigneteres vertauschen liefse. Was die Gliederung

und Abgrenzung des syntaktischen Lehrstoffs betrifft, so hat sich Verfasser

vorwiegend an die lateinische Schulgrammatik von Kühner und die fran-

zösische von Mätzner angeschlossen, also die Satzlehre in eine Syntax des

einfachen und mehrfachen Satzes zerlegt, sodafs ersterer mit der Lehre

von Tempus und Modus des verbum finituin beginnt, letztere in die Lehre
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von der Beiordnung und Unterordnung zerfällt und die Nebensätze in

Substantiv-, Adjektiv- und Adverbialsätze eingeteilt werden.

Das vorliegende Werk ist als eine sehr zeitgemäfse und gediegene

Leistung zu bezeichnen, der die weiteste Verbreitung sicher ist.

Pinne. L&sohhorn.

14 4) Th. Drück und F. Orunsky, Griechische Übungsbücher.

1. und 2. Teil für Klasse V und VI (Unter- und Obertertia) von

F. Grunsky , 3. Teil für Klasse VII und VIII (Sekunda) von

Th. Drück. Leipzig, Braun, 1896. 8. I: 196 S. II: 100 S.

III: 109 S.

Diese zunächst wohl für württembergiscbe Schulen bestimmten Bücher

können ohne weiteres auch für Schulen mit preufsischem Lehrplan em-

pfohlen werden. Der erste Teil behandelt die regelmäfsige Deklination

und Konjugation mit Einschlufs der Verba liquida stufenweise neben-

einander. Zwischen die Übungsstücke mit Einzelsätzen sind bald einzelue

kleinere und später längere zusammenhängende Lesestflcke eingestreut.

Der zweite Teil behandelt die Verba auf /u, die unregelmäßigen Verba

und, was wir für einen recht glücklichen Griff des Lehrplanes und damit

des Buches erklären, die Hauptpunkte der Moduslebre parallel mit den

Verben auf fti und in besonderem Abschnitt die Hauptpunkte der Kasus-

lehre. Zeit und Gelegenheit hierzu bietet die Obertertia vollauf. Der

Sekundateil, welcher natürlich nur deutsche Sätze und Übungsstücke ent-

hält, behandelt die Tempus- und Satzlehre eingehender und als Anhang

die Hauptregeln derselben in kurzer Fassung. Alle drei Teile sind mit

gleicher Sorgfalt im einzelnen angefertigt. Wir haben nur eine Ausstel-

lung zu machen, die mangelnde Anlehnung der deutschen Übersetzungs-

stücke an die griechischen.

Arnstadt. B. Grosse.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes ln Gotha.

Wilhelm Herbsts
Hilfsbuch, für die deutsche Literaturgeschichte.

In 7. Auflage vollständig umgearbeitet von

Emil Bronnlng.
Preis: Ji 2; gebunden Ji 2.50.

Zu b^xtehfli durch lliMhhniuIlnnj'en.

Für di« Rftdaktion r«mntwortlich Ur. E. Ludwig in Br«m«n.
Ornck and V«ri«g von Frisdrioli Aadrta« Psrtbea in Qoth«.
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14 5) Alessandro Veniero, Gli epigrammi di Callimaco.

Girgcnti, Stamperia di Salvatore Montes, 1897. 36 S. gr. 8.

Daä Schriftchen bildet gewissermafsen eine Fortsetzung des auf die

Hymnen des Kallimachos bezfiglichen Buches (Callimaco e le sue opere.

Palermo 1892), welches im Lit. Centralblatt 1893, S. 954 eine keines-

wegs freundliche Beurteilung gefunden hat. Auf eine Übertragung der

Epigramme, von der ich als Nichtitaliencr nur sagen kann, dafs sie getreu

zu sein sich bemühe, folgen textkritische Bemerkungen zu 23 von den

70 Nummern. Es sind 70; den Epigrammen sind uämlich angereiht:

fr. 37 (dem V. mit Dittrich — Jahrb. f. klass. Phil. CXLI, 831 — A. P. IX,

185 voranstellt), 70, 71 (das mit p. 555 u. 262 kombiniert wird: [Td*

öttkvoe tätfor öeivOg tfwv] oiöi tö y^ii/ifia
|

ijdtoöij tu Xiyov ft via

yftioitgiirtog
\

zeioitai, Ktjiov «Vdg
[
dya!lui\ öftOfitoiv y trtlrtxov

\

[/(jdi/'oi]
>)

yaXe/n) fif/Vig inixHovioiv
J

oiä vfiiag xtL ) , 105 (das V.

übrigens mit Schneider den Aitia II, 9 zuweist), 106 (dem vorangestellt

werden fr. an. 378, fr. 98 d, 261 u. 267 f'aaiQÖg li.ro icXtirjg ßovltjv xai

ftTjUV äfteirw
\

[e't/ii yötQ ot'-v,
]
Movottov d’ oi fi<i).a ifttäug iyw,

j
Xiyvog

z.ai tö nv&ioä-ai [det-J fivOov dt icaoaifirfv
|

ijdiov KvttQidog

aQfjoviijg.
|
xai yag xtX.), 180 (das — vgl. Dittrich a. a. 0. — mit

fr. 366, 412 u. 235 verbunden wird: Jaiiuov, tiü xöXnotoiv bunrtvovai

yivaixeg,
|
iirnv fioi, Mäynjg n'rcäfivxXog üvog •

|
[xai y]t li tfrpt üfiijQog
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tgt/ftiji ihjv irrt neigt]
|

Tlav 6 MaleitjrtjS xgvnavov ahrohv.öv
|
\x6v flt]

dtrvao9cu). Eine Förderung vermag Ref. weder in diesen Kombinationen,

noch in den sonstigen Bemerkungen zu erblicken, für welche aufser den

Ausgaben von Meineke, Schneider und Wilamowitz und der Anthologie

von Dübner - Cougny nur Susemihl und die Aufsätze von Dittricb, Her-

werden (Mnemosyne II, 302 ff. u. XIV, 366 ff.) und Kaibel (Hermes XXXI,

264 ff.) verwertet sind. Bei 5, 3 fehlt die Schreibung vaintlog ans

Kaibels Athenäus-Ausgabe (VII, 318); Beitzenstein, Epigramm und Skolion

ist z. B. zu 30 (A. P. XII, 43) nicht erwähnt, obwohl V. eine bereits

in Druck betindliche Arbeit über das alexandrinische Epigramm im dritten

vorchristlichen Jahrhundert aukündigt. — 39 (A. P. XIII, 24), 4 erklärt

er ernsthaft, das von Wilamowitz aufgenommene Wort nma nicht zu

verstehen (Non capisco che cosa sia la voce näva accettata dal W.),

während doch dieser nur die handschriftliche Lesart mit vorangestellter

erttx irUcrpretum abdruckt.

Wien. Wilh. Weinborger.

146) Chronica Minora collegit et emendavit Carolus Frick. Voll.

Aecedunt Hippolyti Romani praeter Canonem Paschalem frag-

menta chronologica. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1893.

CCXXIII u. 637 S. 8 ’). -*6.80

Aufser einer umfangreichen Praefatio, in welcher teils eine Zusammen-

stellung der Quellen der betreffenden Schriftsteller, teils eine Übersicht

und Besprechung der handschriftlichen Unterlage gegeben wird, enthält

das Werk die Texte: 1) des Liber Generationis, 2) des Chronikons des

J. 334 n. Chr., 3) der Origo hnmani generis, 4) des Hilarianus: De cursn

temporum, 5) des Chronikons des J. 452 n. Chr., 6) der Excerpta Latina

Barbari, 7) der Consularia Ravennatia, 8) des Excerptum Sangallense,

9) des Liber Chronecornm, 10) Hippolyti Romani fragmenta chronologica.

Drei von diesen Stücken (1 , 2 , 6) sind nur in einer lateinischen

Übersetzung der verloren gegangenen griechischen Originale erhalten. Ein

grofscs Verdienst Fricks besteht nun darin, dafs er, so gut cs eben mög-

lich war, zu diesen drei Takteten die griechische Rückübersetzung giebt.

Am wichtigsten von diesen ist die der Excerpta Latina Barbari, weil das

1) l)or Text dieser Sammlung war schon 1890, vor dem Erscheinen dor Chronica

Minora von Th. Mominsen, gedruckt; die Praefatio, die ßpÄter erschien, wurde 1893

mit dem eigentlichen Werke vereinigt.
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an zahlreichen Stellen fast oder ganz unverständliche Latein des Barbarus

durch die gegenübergestellte griechische Rückübersetzung, von welcher be-

reits ein Grieche; Georgios Anagnostopulos (Uegi rfjg Aauvv*.Tfi Eniio-

fitjg cov ßaqßaqov. Jena 1885) einige Teile gebracht hatte, erst einiger-

mafscn verständlich wird. Sämtlichen zehn Stücken ist ein genauer kri-

tischer Apparat beigefügt.

Es folgen sorgfältig angelegte Indices, die aus drei Gruppen bestehen.

Die erste Gruppe enthält deren zwei: I) Imperator es Romani,
II) Fasti Consulares. Die zweite enthält einen vollständigen Index

Nora in um (mit Ausnahme der Namen der Konsuln), der so angelegt ist,

dafs die richtige Namensform zu Anfang steht und die von den Verfassern

der Traktate vielfach veränderten und verderbten Formen mit genauer

Stellenangabe angefügt sind '). Die dritte Gruppe enthält einen Index

Latinitatis, der nach den einzelnen Schriften der Sammlung geordnet

ist. Neun Seiten Corrigeuda et Addenda bilden den Schlufs de3 verdienst-

vollen Werkes. Manche der angeführten Texte bietet bereits Theod.

Momrasen in seinen Chronica Minora I; einige jedoch fehlen bei letzterem,

und die Excerpta Latina sind nur teilweise bei ihm vorhanden. In-

sofern bildet also die Sammlung von Frick eine vortreff liehe Ergänzung

zu detn Mommsenschen Werke.

Die umfangreiche, eine Fülle von Gelehrsamkeit enthaltende Prae-

fatio, welche eine detaillierte Übersicht über die Quellen enthält, beginnt

mit dem LiberGcnorationis, einerChronik, die bis zum Jahre 234 n.Chr.

geht, ursprünglich, wie bereits gesagt, griechisch geschrieben war, aber

nur noch in einer lateinischen Übersetzung erhalten ist. Frick hat zu-

erst mit Recht erkannt, dafs fast der vierte Teil dieser Schrift, wenn auch

mit einigen Änderungen und Ergänzungen, fast wörtlich aus den Stromata

des Clemens von Alexandrien entnommen ist. Es ist dies die Zeit von

Jesu Naue bis zur Herrschaft de3 Kyros. Bis ins einzelne lassen dies die

Zusammenstellungen Fricks erkennen. Andere Teile, aufser historischen

noch chronologische und ethnographische, sind verschiedenen Schriften des

Hippolytos entlehnt. Freilich stimmen, wie Frick, Praef. p. V sqq. nach-

weist, manche chronologische Angaben mit dem System des Hippolytos

nicht überein.

1) Was peinliche Genauigkeit angeht, so kann man sich bei diesen und anderen

Stellenangaben auf Frick verlassen. Ich war in der Lage, bei anderer Gelegenheit

taugende derselben uachprüfen zu müssen: er lief« mich niemals im Stiche.
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Die dritte Schrift, Origo humani generis, die eine chronolo-

gische Behandlung der jüdischen Genealogieen bis auf die Eltern Jesu im

engen Anschlufs an die lateinische Bearbeitung des Pseudo -Hippolytos

giebt, ist in einem Turiner Codex als Anhängsel an den Ostercvklus des

Hilarianus enthalten. Der Verfasser und die Zeit der Abfassung sind auch

nach Fricks Ansicht unbekannt '). Diesem sehr ähnlich ist ein anderes

Sehnlichen, Genealogia oder Liber Gen ealogus, dessen Verfasser offenbar

die Origo stark ausgeschrieben hat. Die Gründe, welche Mommsen (Chron.

Min. I, S. 155) dagegen anführt, sind nichtig und werden durch die Zu-

sammenstellungen Fricks Praefat. p. LXVI1I— LXXVII widerlegt. Im

Gegensatz zu ersterem, der die Origo für ein späteres Excerpt ansieht,

erkennt Frick Praefat. LXVII in der Origo mit Recht die ursprüngliche

Gestalt.

Das vierte Werkchen: De cursu temporum oder de duratione

mundi, welches zum Verfasser den afrikanischen Bischof Julius Hi-

larianus hat, ist 397 geschrieben und enthält vor allem die biblische

Chronologie, giebt aber nebenbei auch Zahlen aus der profanen Geschichte.

Der Schlufs enthält die apokalyptische Erzählung vom Antichrist in phan-

tastischer Weise. Seine Quellen waren offenbar Eusebios bezw. Hierony-

mus und Africanus; insbesondere gehen auf letzteren, wenn auch nicht

direkt, seine chronologischen Angaben über die Zeit der Richter und das

Weitende sowie die Liste der Perserkönige zurück (vgl. H. Geizer,

Afrikanus II., S. 121 ff. und C. Wachsmuth, Einleitung in d. Stud.

d. alt. Gosch., S. 189 u. 190). Die Ansätze in letzterer berühren sich

mit einem jedenfalls in Spanien geschriebenen Chronikon d. J. 452 so,

dafs für beide mit Frick, Praefat. p. LXXXI eine gemeinschaftliche Quelle,

die auf Afrikanus in letzter Linie zurückgeht, anzunehmen ist.

Die umfangreichste und wichtigste Schrift dieser Sammlung sind die

sogen. Excerpta Latina ßarhari, auch kurzweg der Barbarns des

Scaliger genannt, die auch nur in einer in barbarischem Latein verfafsten

Übersetzung eines verlorenen Alexandrinischen Chronikons, das in griechi-

scher Sprache abgefafst war, enthalten sind. Eine genaue Quellenüber-

sicht dieses Werkes giebt Frick, Praefat. LXXXIII—CCIX, deren Richtig-

keit in fast allen Punkten einleuchtet. Wenn er jedoch Praefat p. CCIX

meint, dafs der unbekannte Übersetzer mehrere Zeitbestimmungen, wie

1) Wachsmuth, Einleitung in das Studium der alten Geschichte, S. 190, setzt

das Schriftchon gleich nach 405 an.
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Epifi, Pauni, Famenoth
,
Toth aus eigener Kenntnis hinzugefügt habe, so

mufs ich ihm hierin widersprechen. Diese Angaben stammen ohne Zweifel

aus dem griechischen Originale, da es koptische Monatsnamen in gräci-

sierter Gestalt sind. Auch über die Ableitung des dürftigen handschrift-

lichen Materials, welches wir von dieser Schrift besitzeu, bin ich

heute noch anderer Meinung. Wahrend Frick und mit ihm Wachsmuth

der Ansicht sind, dafs das Hamburger Apographon eine von zwei Ab-

schreibern für Scaliger angefertigte und an vielen Stellen verbesserte Ab-

schrift des einzigen, noch erhaltenen Pariser Codex sei, glaube ich in der

Festschrift der 43. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner,

Köln 1895, S. 203 ff. und im Programm des Kgl. Kaiser Wilhelm-Gym-

nasiums zu Köln, 1896, S. 2 nachgewiesen zu haben, dafs genanntes Apo-

graphou die Abschrift einer verloren gegangenen Handschrift ist, die mit

der Pariser auf eine gemeinsame Quelle zurückgeht.

Was die Gestaltung des Textes der Excerpta betrifft, so gicbt Frick

an zahlreichen Stellen, vielfach auf gruud der griechischen Rücküber-

setzung, feinsinnige Emendationen, deren Richtigkeit auf den ersten Blick

einleuchtet. Iubetreff einer Konjektur bin ich jedoch anderer Ansicht.

In der Ausgabe von Frick S. 338 (Ausg. von Alfred Schoene fol. 61 \
1— 9) heifst es: Histlern consulibus — gemeint sind Augustus und Si-

luanus = 752 ab urbc condita oder 2 v. Chr. — dominus noster lesus

Christus nutus cst sttb Autjusto VIII Kl. Iunuur.: in deserto ntäus

est cuiusdam nomine Fuusdu, quoil est Euscbii. Statt Fuusdu, wie die

Pariser Handschrift hat, bieten das Hamburger Apographon und die beiden

Ausgabeu Scaligers: Fuusdu. Wie die Stelle jetzt lautet, sind die Worte

unverständlich. Zudem wissen wir aus dem Buche Ruth 4, 10 ff., dafs

die Gmgegeud von Bethlehem nicht öde und wüst, sondern im Gegenteil

fruchtbar und mit herrlichen Weideplätzen versehen war. Das Klima war

milde, es wuchsen dort Oliven, Granaten, Feigen, Mandeln, selbst verein-

zelte Palmen fanden sich dort (vgl. Wetze r und Welte, Kircheulexikon,

2. Bd., S. 538 f.) Frick vermutet nun, dafs iu der griechischen Vor-

lage des Barbaru* gestanden habe: t’v iQijftot iyewi]Hri iv o.-itjlaiiy tirdg

u. s. w. und verweist auf das apokryphe Evangelium Jacobi XVU, 3 und

XVIII, 1. Nach dem Wortlaut der ersten Stelle aber kam es dem hl.

1) Dcsertum in der Bedeutung „Trift" zu fassen, wie Fr. Kanlen, Handbuch

der Vulgata, Mainz 1870, 8. 195 mit Beziehung auf Numeri 13, 1 („ Profoctusque est

populus lizis tentoriis in desertu l’liaran“) will, ist willkürlich.
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Joseph vor allem darauf an, Maria an einen Ort zu bringen, der menschen-

leer war (Sn 6 ränog tQ^iiug itntv). Daher vermute ich, dafs hinter in

deserio ein Wort ') und zwar ein Substantiv ausgefallen ist, das entweder

dem Barbaras bei der Übersetzung entgangen ist oder das er nicht über-

setzen konnte*). Dieses Wort mag orrflatov (Höhle, Stall) oder or
t
*.6g

(Stall) gewesen sein. Schieben wir eins von diesen ein, so ist die Stelle

verständlich : in deserto <slabtilo> natus est cuiusdam nomine Fuusdu.

Höhlen dienen heutzutage noch bei den Morgenländern häufig zur Unter-

bringung von Menschen und Herden, als Wohnungen oder als Ställe (vgl.

Wetzer und Welte, S. 538 f.).

Die übrigen Traktate, die sich noch in der vorliegenden Sammlung

finden, übergehe ich und fasse mein Urteil dahin zusammen : Inbezug auf

Akribie und gesundes historisches Ui'teil verdient die Sammlung Fricks

volle Anerkennung. Das kleine Format des Buches jedoch eignet sich

nicht recht zu Gegenüberstellungen von mehreren Schriftstellern zugleich,

wie sich das besonders Praefat. LXXX und LXXXVI1I-CLXXXIX fühl-

bar macht. Wir hoffen daher, dafs der Herr Verfasser bei der Veröffent-

lichung weiterer chronologischer Schriften, die er in Aussicht stellt, sowie

bei einer neuen Auflage des vorliegenden Bandes ein gröfseres Format

wählen wird.

Köln. J. J. Hooveler.

14 7) Paul Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der

griechischen Sprache. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,

1896. IV U. 428 S. 8. Preis: Jt 10.

Der Titel des Buches wird falsche Vorstellungen von seinem Inhalt

erwecken. Kretschmer bringt keine „Einleitung in die Geschichte der

griechischen Sprache“, sondern er liefert Beiträge zu den einleitenden

Kapiteln einer solchen Geschichte; er bringt kein zusammenfassendes, er-

schöpfendes, auch Nichtspezialisten bequem zurechtweiseudes Kompendium,

sondern er behandelt fragmentarisch, untersuchend, manchmal rasch vor-

wärtsstrebend, meistens sehr weit ausholend, die prähistorischen Anfänge

des Griechischen. Aber was sein Buch durch diese in der Natur der

Sache begründete Darstelluugsweise als systematisches Lehrbuch einbütst,

1) Der Ausfall eines Wortes an dieser Stelle mag auch das überflüssige natus est

an zweiter Stelle verursacht haben.

2) Cber dio Unkenntnis des Barbaras hinsichtlich des Griechischen vgl. Fostachrift

der 43. Philologcnversammlung S. 201, Anm. 6.
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das gewinnt es reichlich wieder dnrch die Schärfe und die Tiefe einer

selbständigen wissenschaftlichen Forschung; wenn es auf Wirkung in die

Breite verzichten raufs, so wird es dort, wo es einschlägt, um so nach-

haltiger wirken.

Da9 Buch zerfällt in zwei ziemlich scharf geschiedene Teile, die

vielleicht erst nachträglich unter dem mifsglückten Titel in einen

Rahmen gezwängt wurden. Die erste kleinere Hälfte ist in der Haupt-

sache eine zerfetzende Kritik bisheriger Anschauungen über die indo-

germanische Ursprache und das indogermanische Urvolk; aus der zweiten

treten in scharfen Umrissen drei Einzeluntersuchungen hervor über Sprache

und Herkunft der thrakisch-phrygischen ,
der illyrischen und der klein-

asiatischen Stämme. Die griechische Sprache, die man nach dem Titel

als Hauptgegenstand des Buches vermuten möchte, wird eigentlich nur

in zwei Kapiteln, im 6. und im 12., vorgenommen: sie bildet mehr einen

ideellen Mittelpunkt, um den der Verfasser verwandte Fragen gruppiert.

Es ist schmeichelhaft für den Verfasser, dafs man den Hauptwert

seines Werkes bald in der einen, bald in der andern Hälfte gesucht hat.

An positiv neuen Ergebnissen ist der zweite Teil sicher reicher; dem

ersten werden Freunde unserer Wissenschaft ein lebendigeres Interesse

entgegenbringen: es ist ja erfahrungsgemäß nun einmal nicht anders, als

dafs die Behandlnng der letzten und schwierigsten Fragen einer Wissen-

schaft den Nichtfachmann am meisten erwärmt.

Freilich der erste Eindruck wird für ihn ein ziemlich deprimierender

sein. Steht er der idg. Sprach- und Altertumswissenschaft sympathisch

gegenüber, dann wird er mit einer gewissen Wehmut fortwährend die

Schollen auf die Särge von Hypothesen fallen hören, die ihm aus älteren

landläufigen Darstellungen dieser Fragen als liebe Freunde vertraut waren.

Gehört er zu jenen Historikern und Philologen strengster Observanz,

welche in der Indogermanistik eine junge, verführerische, aber leicht-

fertige und phantastische Schwester ihrer strengen Gebieterinnen sehen,

mit der man sich am besten nicht allzu tief einläfst, dann mischt sich

wohl auch ein Stück Schadenfreude in die Resignation, und sie sehen

vielleicht mit dem sarkastischen Herausgeber der Beil. z. Allgem. Zeitung

(1897, Nr. 83, S. 5, Anm. 1) in der gesamten sogen. Prähistorie nur

„ein ungefähr ebenso scharfsinniges und ebenso zweckloses Gerede, wie

in den theologischen Untersuchungen des 17. Jahrhunderts etwa über die

Sprache und die sonstigen Verhältnisse der Engel“.
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Nicht so resigniert und nicht so sarkastisch wird der Fachmann der

döbäcle scheinbar festgefügter Anschauungen gegenüberstehen. Aus ver-

schiedenen Gründen nicht. Kretschmers Ergebnisse in diesem Punkt

treffen ihn nicht unvorbereitet. Er weifs, dafs Kretschmer nur die ver-

einzelten Strömungen in ein breites Bette zusammenleitet, die, wie es

dem Tieferblickenden nicbt entging, schon seit Jahrzehnten veraltete Vor-

stellungen von der idg. Ursprache und dem idg. Urvolk immer mehr

unterwühlten. Er sieht, dafs Kretschmer hier wenig nene Truppen iD3

Feld zu führen hat, dafs er im Grunde nur Johannes Schmidts bekannte

Wellentheorie energisch und konsequent auf besondere Fälle anwendet.

Aber vielleicht hat er sich einigo Wahrheiten selbst noch nicht so klar

gemacht, wie sie ihm durch Kretschmers Ausführungen wieder vor die

Seele treten. Ich versuche, sie in drei Sätzen möglichst scharf zu for-

mulieren.

I. In der idg. Mythologie sind die sprachlich sichern Gleichungen

seit der strengen Handhabung der Lautgesetze stark zusammengeschmolzen.

Es bleiben etwa übrig: ai. Diaus pitar, gr. ZeV nctteQ, epirot. Jei-nthvQog,

lat. Diespiter, Vok. Juppiter, umbr. Jupater — alat. deivos, gall. devos,

anord. tivar, agsächs. Ti?, Gen. Tiwes, urgerra* Tiwaz, lit. dlvas, skr.

düvdt-s „himmlisch, Gott“ — aslav. bogü, apers. baga, avest. baya- „Gott“,

skr. bhäga- „Segenspender“ — lit. Perkünas „der Donnergott“, skandinav.

Fjorgynn — ai. Usas, gr. ‘ fJwg — ai. Sü'rya-, gr. "HXiog. Damit steht

die Existenzberechtigung einer idg. Mythologie, wenn auch einige dieser

Gleichungen nur einen kleineren Sprachkreis umfassen, trotz 0. Gruppe

nach wie vor ganz zweifellos fest. Ebenso sicher ist aber, dafs ihre Ver-

treter weit übers Ziel hinausgeschossen und dafs sie häufig genug un-

gesichtetes oder allzu kärgliches Material kritiklos verschwendet oder aus-

geprelst haben. Sie sind vorläufig — wer weifs wie lange? — zu einer

abwartenden Haltung verdammt. Erst wenn die einzel - sprachliche und

die allgemein-ethnologische Mythenforschung, die sich im Kampf mit der

idg. die Waffen geschärft haben, zu einem gewissen Abschlufs gediehen

sind, wird die Arbeit der Indogermanisten wieder einzusetzen liabeu.

II. Die idg. Altertumswissenschaft (linguistische Palaeonto-

logie) mufs aus ihrer seitherigen Isolierung heraustreten und sich mit der

prähistorischen Archäologie und Anthropologie in fruchtbare Verbindung

setzen. Kretschmer ist der letzte, der die Schwächen dieser beiden jungen

Wissenszweige verkennt: vgl. nur, wie er S. 29 ff. über die populär ge-
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wordene Klassifikation der Anthropologen nach Schädelformen und Haar-

farben urteilt. Aber er weist nachdrücklich darauf hin, dafs der Sprach-

forscher hier in die zweite Linie zu treten hat, und dafs auch sprachlich

unanfechtbare Gleichungen hier sachlich wenig bedeuten. Die von lin-

guistischer Seite zur Debatte gestellte Hypothese eines kleinen einheit-

lichen idg. Urvolkes bleibt zwar auch in Zukunft eine Notwendigkeit.

Nur stehen nicht mehr die Fragen nach der Urheimat und Urkultur dieses

vorausgesetzten Urvolkes ira Vordergiund, sondern es gilt zunächst, be-

sonders aus den prähistorischen Spuren, die der Spaten des Archäologen

freilegt, das älteste Verbreitungsgebiet der idg. Einzelvölker schärfer zu

umgrenzen und namentlich alle Gegenden auszuscheiden, welche sicher

erst später von Indogermanen besiedelt wurden. Dafs auch bei dieser Ar-

beitsmethode die ehrwürdige These von der asiatischen Urheimat fallen wird,

läfst sich schon jetzt bestimmt voraussehen. Und mit ihr manches andere:

die Vorstellungen von Wanderungen und kriegerischen Einfällen ganzer

Völker werden an historisch-kontrollierbaren Erscheinungen zu klären sein,

und das, was ltcnan bei einem andern historischen Vorgang um Infiltration

lentc genannt hat, wird vielleicht erhöhter Aufmerksamkeit wert erscheinen.

Die beliebte, reinliche Aufeinanderfolge der ältesten Kulturstufen als der

Jägerei, der Viehwirtschaft und des Ackerbaues hat durch Löcher wie

Karls von der Steinen, Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens, Berlin

1894, einen starken Stofs erlitten; auch hier bleiben dem Indogermanisten

die meisten Konsequenzen noch zu ziehen.

III. Die idg. Sprachwissenschaft betrachtet es nicht mehr als

ihre Hauptaufgabe, die idg. Grundsprache zu rekonstruieren. Zwischen der

einheitlichen Ursprache und den Sprachen der historischen Einzelvölker

liegen unendlich viele Zwischenstufen: unsere sprachlichen Rückschlüsse

müsseu in den meisten Fällen auf einer derselben stehen bleiben. Was

wir unter der Formel „idg. Grundform“ erschliefsen, gehört also, chrono-

logisch genommen, verschiedenen Stufen an; in dem einen Fall dringen

wir bis hart an die Grenzen des glottogonischcn Ncbolrcicbes; im andern

müssen wir uns mit einer relativ jungen Grundform bescheiden. Dafs

trotz dieser Erkenntnis die Formelsprache der Indogermanisten fortbesteben

kann und aus praktischen Gründen fortbestehen mufs ,
ist selbstverständ-

lich; dafs die Methode, die ihr das Leben gab, die sprachvcrgleichende,

bei der Durchforschung historischer Sprachperioden die fruchtbarste ist

und bleibt, kann nur der leugnen, der im beschränkenden Bann ererbter
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Anschauungen nicht Ober die Grenzen des kleinen Äckerleins binausseben

kann oder will, dafs er von der Wissenschaft zu Leben genommen bat.

Oder soll diese Methode, der auch Kretschmer sein Bestes verdankt, einer

besondern Rechtfertigung bedürfen, in einer Zeit, da der 1. Band der

zweiten Auflage von Brugraann-Delbröcks Monumcntalwerk, noch ehe die

erste vollendet ist, uns dio reiche Fülle des inzwischen (seit 1886) Er-

arbeiteten vorlegt und zu weiterem Forschen verheifsungsvollc Anregungen

bietet?

Ich habe mich bemüht aus den meist negativen Ausführungen des

Verfassers das herauszuschälen oder zu erschliefsen, worin nach m. A. die

positiven Keime einer fruchtbringenden Weiterentwickelung unseres Wis-

sens liegen. Kretschmer selbst hat einen solchen Keim im zweiten Teil

seines Buches zur vollen Entfaltung gebracht. In einer Weise, die man

nach dem kritischen Pessimismus des ersten Teiles nicht erwartet hätte, legt

er hier sein wissenschaftliches Glaubensbekenntnis dahin ab, dafs die Sprache

trotz allem in ethnologischen Fragen die verhältuismäfsig zuverlässigste

Führerin ist, und dafs, wo ihre Beweiskraft aufhört, wir eben an den

Grenzen unseres Wissens stehen (S. 293). Die Hauptresultatc seiner tief-

bohrenden und umsichtigen Untersuchungen sind folgende (ich stelle sie

aus seinen eigenen Worten zusammen):

1. Es sind zwei scharf unterschiedene il ly rische Dialekte anzu-

nehmen, ein nördlicher und ein südlicher, welche mehr durch morpho-

logische und lexikalische als durch lautliche Übereinstimmungen miteinander

verbunden waren: jener vertreten durch das Venetische, dieser durch Mes-

sapisch und Albanesisch (S. 271).

2. In Kleinasien haben wir es, von den idg. Phrygern abgesehen, weder

mit idg. noch mit semitischen Stämmen zu thun (S. 292).

3. Alle kleinasiatischen Stämme aufser den eingewanderten idg. sind

untereinander verwandt (S. 292).

Ich bin nicht imstande, alle Einzelheiten der zweiten Hälfte des

Buches, soweit sie über das Griechische hinausgehen, nachzuprüfen, da ich

das Material nur zum kleineren Teil beherrsche. Nur ira 7. Kapitel, das

von den thrakisch-phrygischen Stämmen handelt, bin ich dem Verfasser

auf allen Wegen nachgegangen und habe ihn, von ein paar Fehltritten

abgesehen, überall als sichern Führer und glücklichen Pfadfinder erprobt.

So wird das Urteil auch auf die übrigen Kapitel zu übertragen sein. Be-

sonders überzeugend wirkt die ruhige und sichere Art, mit der er aus
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einem gemeinsamen kleinasiatischen Lautwandel und aus der Gleichartig-

keit der Personalnamen nach Suffix und Wurzel die Grundlagen zu der

oben unter 3. aufgeführten Schlußfolgerung gewinnt.

Welches Licht werfen nun aber all diese Untersuchungen auf Sprache

und Volkstum der Griechen? In Kap. 6 erörtert Kretschmer die Be-

ziehungen des Griechischen zu den verwandten Sprachen), wobei erklär-

licherweise die griechisch - italischen Übereinstimmungen besonders zer-

gliedert werden; Kap. 9 gilt den Makedoniern, in denen der Verfasser

ein den Griechen eng verwandtes Volk sieht; Kap. 11 führt uns die vor-

griechische Urbevölkerung von Hellas vor, und das etwas aphoristische

Schlufskapitel 12 behandelt das Griechische als Einzelsprache. Dabei er-

giebt sich als neues oder durch neue Gründe gestütztes Arbeitsergebnis

etwa folgendes:

1. Das Phrygische, wofür wir auch das Altarmenische einsetzen können,

steht als selbständiges Mittelglied zwischen dem Arischen und dem Grie-

chischen (S. 168—170).

2. Die mit -v.9- und die mit s- Suffix gebildeten griechischen, aber

aus dem Idg. nicht erklärbaren Ortsnamen, wie yfaßiQir^og, KoQivöog

oder Knoaaöe, Aa^iaa berühren sich ihrer Bildung nach so auffallend

mit kleinasiatischen wie AXtv&a, Jliyivda oder Jlgv^njoadg '^itzavaoa&g,

dafs diese Kleinasiaten in prähistorischer Zeit notwendig auch über die

Inseln des ägäischen Meeres und den Süden der Balkanhalbinsel verbreitet

gewesen sein müssen (S. 401— 408). Über das Verhältnis dieser Frago

zu den Pelasger-Hypothesen vgl. übrigens Eduard Meyer, Forschungen zur

alten Geschichte I, Zur älteren griechischen Geschichte: Die Pelasger,

S. 1— 124, Halle a. S., Niemeyer, 1892.

3. Die ganze Entwickelung der griechischen Dialekte zeigt eine kon-

vergierende Tendenz; die Sprachoinhcit liegt nicht am Anfang der Dialekt-

entwickelung, sondern an ihrem Ende. Die divergierende germanische

Spracbentwickelung läfst sich mit der griechischen gar nicht vergleichen.

Die schwierige Frage nach der Entstehung der Sondersprachen kann nicht

mit einer einzigen Theorie und nicht von den Linguisten allein beant-

wortet werden.

Aufser diesen grofsen Problemen wendet der Verfasser überall, wo

sich Gelegenheit giebt, auch Einzelheiten die liebevollste Sorgfalt zu. Ich

verweise nur auf die Bemerkungen S. 247—219 über i'nnog statt des nach

lat. equus, skr. asvas zu erwartenden i'/.xog (tareut.-epidaur. <xxos), vgl.
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jetzt auch Meillct, Mömoires de la Soc. de Liuguistique IX (1896),

p. 136sqq. Hochinteressant sind auch die Ausführungen S. 280—282

über das Verhältnis von lat. Ulixes, Qlixes zu ’Odvaaev

g

und dem in-

schriftlichen ’Olvaaeve. Für die Kategorie der Lallwörter wird bei der

Besprechung der kleiuasiatischeu Lallnamen S. 334—357 manch prin-

zipieller Gesichtspunkt neu gewonnen; zu den italischen Lallwörtern wäre

nachzutragen, was August Zimmermann, Fleckeisens Jahrbücher 1896,

S. 419— 420 darüber bietet.

Zu beanstanden bleibt natürlich manches. S. 164 wird es als zweifel-

haft hingestellt, ob neben andern Wörtern uiaog
:
pisutn in die „graeco-

italische Urzeit“ zurückgeht oder den Römern erst von den Westgriechen

zugetragen wurde. Die erste Möglichkeit fällt ohne weiteres weg, weil

sonst das intersonantisehe s dem Ithotacismus erlegen wäre, den wir be-

kanntlich chronologisch ziemlich genau ansetzen können. Die von Fick,

wenn auch nicht ohne Bedenken, übernommene Etymologie S. 193, welche

BeQtxvvzes zu mhd. brehen „glänzen“ stellt, scheint mir durch Solmscn,

K. Z. 34, S. 37—38 sehr stark erschüttert. Der jetzt nach dem 'Liyiog

’Hliai

;

beuannte Tumulus von Saloniki gleicht nach dem Buche selbst

S. 170—177 „in der Anlage genau“ den pbrygiscbeu, nach den Nach-

trägen S. 421 unterscheidet er sich „durch seine Gröfse erheblich“ von

ibneu ;
es fragt sich, ob er bei diesem Sachverhalt die ihm von Kretschmer

zugeschriebene Beweiskraft für die europäische Herkunft der Phrygier be-

hält. S. 186 meint Kretschmer, mau scheine bisher übersehen zu haben,

dafs eine Stelle des Xauthos über die Herkunft der Phrygier bei Strabo

XIV, 680 in engem Zusammenhang mit den Versen des Troerkataloges

B 862 stehen müsse, während aus den Worten, die jener Strabostelle un-

mittelbar folgen, doch hervorgeht, dafs schon Apollodor die beiden Stellen

in Zusammenhang brachte. Oder legt Kretschmer den Nachdruck auf

„engen“ Zusammenhang und glaubt er diesen erst aufgedeckt durch seine

Erkenntnis, dafs 06g/.vg B 862 Gräzisicrung eiues vorauszusetzenden* (Dt-

QEM'g sei?

Doch was bedeuten diese und ähnliche Kleinigkeiten gegenüber dem

Gesamteindruck, den das inhaltsreiche Buch macht? Es wird, um bei

dem Bilde der vom Verfasser so energisch verfochtenen Wellenthcorie zu

bleiben, noch auf lauge Zeit hinaus immer weitere Kreise ziehen. Wenn

diese Kreise im Kampf der Meinungen von anderer Seite gestört werden,

was liegt daran? Dem künftigen Verfasser einer wirklichen Geschichte
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der griechischen Sprache ist nach einer bestimmten Richtung hin in

glücklichster Weise der Weg geebnet: wer wird uns das ersehnte Buch

bescheren ?

München. Gustav Herblg.

14 8) Percy Gardner, Sculptured tombs of Hellas. London,

Macmillan & Co., 1896. XIX u. 259 S. mit 87 Abbildungen

und 30 Lichtdrucktafeln. Preis: geh. m 25.

Die griechischen Grabsteine haben bereits viel von sich reden ge-

macht; allerdings ist dies zumeist vom kunstgeschicbtlichen oder epigra-

phischen oder religionsgeschichtlichen Standpunkt geschehen. Ein Buch,

welches dieses Gebiet zusammen fassend und gemeinverständlich behandelte,

war bisher nicht vorhanden. In dem prächtig ausgestatteten Bande, der

die „ arcbaeologia elegantior“ Englands um eine schöne Nnmmer vermehrt,

ist die Einleitung (Kap. 1—3) den Totengebräuchen und dem Glauben

an ein zukünftiges Leben gewidmet; natürlich wird hierbei auf Rohdes „mit

Meisterhand“ entworfene „Psyche“ hingewiesen. Es ist in dieser kurzen

Besprechung nicht möglich, bei einem so schwierigen Stoffe zu verweilen.

Der Inhalt der griechischen Gräber wird selbstverständlich nur skizziert;

vielleicht regt diese Skizze endlich einmal jemand an, die zahlreichen

Fundthatsacben über Grabforra und Grabinhalt zusammenzustcllen und

gegenüber den Prähistorikern die Ehre der klassischen Archäologie zu

retteu. Nach einer Übersicht der mykenischen und der alten kleinasia-

tischen Gräber (Kap. 4 und 5) beginnt die Besprechung der griechischen

Grabsteine . welche mit Recht von den spartanischen ausgeht. Dieses

C. Kapitel ist interessant zu lesen, nur läfst sich die Bemerkung über

Verehrung des Asklepios in Sparta (S. 78, Z. 1) nicht halten (s. Wide,

Lakonische Kulte, S. 182). Von jenen spartanischen Gräbern nimmt der

Vcrf. den Anlafs, im nächsten Kapitel die „Totenmähler“ und andere

Zeugnisse von Heroisierung der Toten zu erörtern; es fällt auf, dafs er

auf Löschckes Deutung der sitzenden Frau als Qtü jiaotkaa (Vermutungen

zur griecli. Kunstgeschichte, Dorpat 1884, S. 17), der z. B. v. Dulin

(Arch. Ztg. 1885, Sp. 21) zustimmt, nicht eingeht.

Sonst werden die allgemeineren Betrachtungen an die attischen Denk-

mäler angeschlossen: Kap. VIII: Perioden und Formen der Denkmäler,

Kap. IX: Porträte, Kap. X: Familienscenen, Kap. XI: Bedeutung und

Stil der Reliefs und Kap. XII : Inschriften. Unter den interessanten
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Werken , welche, den ersten Teil der „attischen Grabreliefs“ füllend,

manchen Blick in die Sturm- und Drangzeit der griechischen Knnst ge-

statten, kommt der Grabstein der Mvnno (p. 1 5 7 f., Conze T. 17) unver-

dient schlecht weg; die Kniee sind nicht plump, sondern das Kniegelenk

markiert, was in der archaischen Kunst nnd bei den altdeutschen Meistern

nicht selten ist. Bezüglich der Brust aber bezeichnet dieser Stein einen

scharfen Kontrast gegen die archaischen Profildarstellungcn , indem durch

eigentümliche Faltung und Weite des Gewandes der Busen überhaupt

nicht deutlich sichtbar ist. — Zu dem Grabstein der Thebanerin Am-
photto (T. 17, p. 158) kann ich bemerken, dafs in altthebanisehen

Gräbern thüuerne Poloi gefunden werden; einen besitzt Berlin, einen

zweiten nunmehr Würzburg. — In dem Abschnitte über dio Bedeutung

der Grabmäler werden die Symbole verständig erörtert. Man vermifst

aber Citate der archäologischen Litteratnr (z. B. S. 183 über den Hahn

M. Fränkcl, Arch. Ztg. 42, 139 ff.). Die Tanbe ist auf den unzweideu-

tigen Grabsteinen stets nur Spielzeug für Kinder; könnte nicht auch auf

dem Denkmal der Eutamia (T. 30) die kleinere Figur das Töchterchen

sein? — Der Verfasser neigt wieder zu der Auffassung, dafs die Hand

in Hand algebildeten Personen Abschied nehmen; dagegen spricht alles,

s. meine „Gebärden“ S. 313 ff. — In dem Ikariosrelief (Fig. 73) soll das

halbnackte Weib „the wifc of the hero“ sein; ist dies euphemistisch ge-

meint? Wir möchten die hübschen Frauenfiguren vergleichen, welche den

Toten in das Grab mitgegeben wurden.

Die drei letzten Kapitel handeln von den jüngeren Grabbauten Klein-

asiens und den Sarkophagen. Das Maussolleion wird nach der neuesten

Rekonstruktion von Oldficld (abgcbildet S. 231) kreuzförmig angenommen;

aber dieser scharfsinnige Architekt ist durch Silligs Text zu einer (sehr

entschuldbaren) falschen Übersetzung und dadurch zu seiner Theorie ver-

leitet worden. Die Worte „Stqtra rcregov pyramis aüitudine inferiorem

aequavit“ deutet er, als ob unter dein Ptcron eine zweite Pyramide

gewesen sei; natürlich ist aber mit Detlefsen zu lesen: „attiludinem in-

feriorem aequavit" (Die Pyramide war ebenso hoch wie der untere Teil

des Baues). — Zum Alexander-Sarkophag ist Judeichs Aufsatz (Jahrbuch

10, 165 ff.) nicht berücksichtigt.

Die bildliche Ausstattung ist so vortrefflich ,
wie man sie von der

berühmten Firma erwarten darf. Wir finden eine Reihe von sehr wenig

bekannten Werken, z. B. den charakteristischen Kopf eines Zeitgenossen
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des Demosthenes S. 165, in gelungenen Photograph ieen. Ein wichtiges

Londoner Relief ist S. 165 leider nach den „Marlies“ reproduziert, deren

Kupferstich weder hinsichtlich der Körperformen noch des von Xanthippos

gehaltenen Gegenstandes Vertrauen erweckt.

Wflribnrg. Sittl.

149) Julius Nelson, Über die Behandlung der Kunst-

geschichte im Gymnasialunterricht. Aachen 1897.

Progr. 32 S. 4.

Der Verf. hält sich für berechtigt, über die besonders im letzten

Jahrzehnt vielfach behandelte Frage seine Meinung zu sagen, selbst auf

die Gefahr hin, nichts wesentlich Neues Vorbringen zu können (S. 9).

Das dürfte in der That auch recht schwer sein. Die zahlreichen, dem

Kunstunterricht auf den höheren Schulen gewidmeten Schriften sind so

reich an vortrefflichen, beherzigenswerten Vorschlägen, dafs es nicht nötig

ist, nach neuen sich umzuschen, wohl aber für die Idee im allgemeinen

einzutreten. Denn wenn die starke Bewegung für den Kunstunterricht

in ernstgemeinten Rezensionen noch als Ausflufs einer zu weitgehenden

Schwärmerei und als Mode bezeichnet wird, so genügt [das vollauf, die

immer wiederkehrende eingehende Begründung des Anspruchs auf Ein-

führung des Kunstunterrichts an den höheren Schulen zu rechtfertigen.

Wie viele seiner Vorarbeiter auf diesem Gebiete, wünscht auch der

Verf. eine stärkere Berücksichtigung der Kunst im Unterrichtsbetriebc der

höheren Schulen, weil ihm die allseitige und harmonische Ausgestaltung

einer Persönlichkeit erst dann verbürgt scheint, wenn nicht nur der Ver-

stand geschärft und geklärt, sondern auch das Gefühl vertieft und ver-

feinert und der sittliche Wille gestählt und gekräftigt sei. Von diesem

Grundgedanken geleitet und in richtiger Würdigung der durch die Zeit-

verhältnisse veränderten Bildungsideale und Ziele des Gymnasiums fordert

Verf. neben der Einführung in die Antike auch eine angemessene Be-

lehrung über die deutsche Kunst. Seine diesbezüglichen Ausführungen

S. 1—17 verraten wahres, warmes Interesse an der guten Sache, sind

streng logisch und immer mafsvoll, müssen daher auch überzeugend wirken.

Oberster Zweck der Besprechung von Kunstwerken ist ihm die Weckung

und Pflege des Kunstsinnes und die Ausbildung des Kunstverständnisses.

Verf. will sein Ziel erreichen einmal durch gelegentliche Besprechung

von Kunstwerken im sprachlichen, im Religions- und Geschichtsunterricht
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der oberen Klassen. Mit Recht warnt er davor, bei Schülern der un-

teren Coeten die Fähigkeit vorauszusetzen
, ein Kunstwerk mit mehr als

rein äufserlichem Interesse zu betrachten. Aufser diesen gelegentlichen

Anregungen sollen zusammenhängende, geordnete und in sich geschlossene

Besprechungen die Ausbildung des Verständnisses der alten und der deut-

schen Kunst anbahnen. Da nach des Verf. Ansicht solche Betrachtungen

auf freudige Anteilnahme nur dann rechnen dürfen, wenn sie in den

regelmäfsigen Unterrichtsstunden stattfinden, so teilt er dem Geschichts-

unterricht diese Aufgabe zu. Denn „die Kunstentwickelung ist bei

jedem Volke abhängig von dessen geistiger Anlage, von dem
,
was es er-

lebt hat, also von seiner Geschichte, von der Eigenart des Landes, in dem

es wohnt, von seinen religiösen und sittlichen Anschauungen“ (S. 24).

Um eine Mehrbelastung des Schülers zu vermeiden, macht Verf. den be-

achtenswerten Vorschlag, den Gedächtnisstoff mehr noch als bisher ein-

zuschränken. Zwar an dem ohnehin geringen Mafs der Jahreszahlen soll

nichts gemindert werden, wohl aber fordert er die Beseitigung vieler über-

flüssiger Namen (S. 26), Kürzung der Kriegsgeschichte und der Dar-

stellung diplomatischer Verhandlungen u. a. m. Dafür soll jedem gröfseren

Zeiträume ein Kulturbild angcschlossen werden, in das sich die Kunst-

besprechungen leicht und naturgemäfs einffigen. Der Verfasser hat sowohl

für diesen Vorschlag, den Kernpunkt seiner durchaus tüchtigen Arbeit,

als für die Methode der Auslegung von Kunstwerken in der Schule, die

er mit den beiden Fragen: Was sehe ich? und: Was will der Künstler

darstellen? kennzeichnet, meinen vollen Beifall. Auch seine auf S. 31

und 32 gegebene Übersicht der geeigneten Kunstwerke heifse ich gut,

namentlich was die deutsche Kunst angeht. Ich bedauere nur, dafs Verf.,

da er doch auch zusammenhängenden Besprechungen das Wort redet, zu

der von mir im Programm 189G vorgetragenen Idee, einen zweijährigen

Cyklus von je zehn Vorträgen über Kunstwerke (in den Abendstunden)

einzurichten, nicht Stellung genommen hat. Die Gründe, die er gegen

solche Betrachtungen außerhalb der Schulzeit geltend macht (S. 23) sind

gewifs nicht stichhaltig.

Bremerhaven. L. Koch.

Vakanzen.

Cöln, H. T. Sch. (kathol.) Direktor (Deutsch, Franz., Gcscb., Geo.) 3600

bis 5400u. 660 M. Wg. Oberbürgerm.— Frankfurt a. M., Wöhlersehule,

Dir., 6600— 7800 U. (event. 7900—9000). Meid, bis 11./9. Curatorinm.

Für di» Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bromon.
Drnck and Verlag von Friftdriok Andreas Perthes iu Gotha.
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classical philology, Vol. VII (Sittl) p. 300. — 155) H. Knackfuss und Max
Zimmermann, Allgemeine Kunstgeschichte (P. J. Meier) p. 303.

150) Franz Bader, Sechs Tragödien von Sophokles in deut-

scher Nachbildung. Leipzig, S. Hirzel, 1896. VIII und

497 S. 8. Jt 4L 60.

Statt der Vorrede bietet unser Verf. eine stimmungsvolle, echt dich-

terische Zueignung, datiert aus Jever, an seinen Freund, einen nicht ge-

nannten Ingenieur. Er erzählt darin, wie sie beide, alte Schulgenossen,

die sich einst auf dem Gymnasium am Sophokles berauscht hätten, nach

einem Menschenalter in der Heimat sich wiedersahen and der Freund, der

mittlerweile in Griechenland gewesen war und staunend die archäologischen

Funde daselbst bewandert hatte, zur gröfsten Verwunderung des Über-

setzers von den alten Dichtern und Denkern selbst nichts mehr wissen

wollte, sondern moderner Naturalist geworden war. Infolge dessen habe

er den Entschlufs gefafst und nach Jahren ausgeführt, dem Freunde eine

Übersetzung des Dichters zu widmen in der Hoffnung, er werde durch

sie ihn wieder lieb gewinnen.

Die Übersetzung liest sich glatt und gewandt. Die speziell-griechi-

schen Ausdrücke, wie Lakonerhuud, thyrrhenische Trompete u. s. w. sind

in moderner Form dem Sinne nach durch Schweifshund, Kriegsdrommete

u. s. w. gut und richtig wiedergegebeu. Die Verse sind fünffüfsige Jam-
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ben, die Chorgesänge in freien reimlosen Rhythmen ohne Anschlufs an

das Metrum des Originals gegeben. Die Stücke sind in Auftritte zerlegt,

wobei die Chorgesänge als eigene zählen. Doch hat die Wahl des mo-

dernen Metrums die Kraft und Schönheit des griechischen Textes nicht

erreicht, sondern ihr eher geschadet. Wenige Anmerkungen zu allen sechs

Stücken bilden den Schlufs.

Der Druck und die Ausstattung des Buches sind gut.

Weiisenburg i. E. Hetnr. Mttller.

151) W. M. Lindsay, An introduction to latin textual emen-

dation based of the text of Plautus. London, Macmil-

lan and Co., New York, The Macmillan Co., 1896. XII und

131 S. kl. 8. geh. 3 sh. 6.

Schon Fr. Ritschl meint, als er in der Praefatio zur dritten Aus-

gabe des Trinummus Proben des Ambrosianus, des Vetus und des Decur-

tatus einander gegenüberstellt, dafs man an ihrer Vergleichung zweck-

mäfsig die allmähliche Verschlechterung des plautinischen Textes kennen

lemeu könne (S. XXXIII). Lindsay erweitert den Gedanken dahin, dafs

die zwiefache Überlieferung des Plautus in den Palatini und dem Am-

brosianus überhaupt sehr geeignet sei, Studenten in die Kritik lateinischer

Texte einzuführen. Diesen Gedanken führt er in 7 Kapiteln durch (errors

of emendation, errors of transposition
, errors of omission, errors of inser-

tion, errors of Substitution, confusion of lettres, confusion of contractions)

und weifs die Art der Textverderbnis überall durch eine Fülle von pas-

send gewählten und lehrreichen Beispielen zu belegen und zu erläutern,

wobei manchmal auch die Handschriften anderer Schriftsteller, namentlich

des Nonius Marcellus, herangezogen werden. An geeigneten Stellen wird

auch auf die Verschiedenartigkeit der Schreibweise verschiedener Jahr-

hunderte und Länder aufmerksam gemacht, wobei sich der Verfasser überall

als gründlicher Handschriftenkenner und geschickter Führer erweist. We-

niger glücklich scheint mir Lindsay in den über das Buch verstreuten

eigenen Konjekturen zu sein. Das Verzeichnis derselben (S. 127) enthält

deren 49. Doch sind einige Stellen abzuziehen, an denen schon andere

Gelehrte dieselbe Vermutung ausgesprochen haben (Capt. 476 Brix, Pers.

106 Bngge, Men. 278 ähnlich Schöll, Truc. 423 und 555 Spengel ganz

ähnlich), an andern hält Lindsay teilweise mit frühem Gelehrten an der

handschriftlichen Lesart fest (Mo9t. 419, Stich. 71, Truc. 171), an wieder
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andern wird nur auf die Handschriften verwiesen, ohne dafs es zu eigner

Konjektur kommt (Stich. 700, trin. 1X12—4). Ferner finden sich an

einer nicht geringen Anzahl von Stellen Lücken, die der eine so, der an-

dere so ergänzt, ohne dafs gerade Lindsays Ergänzung den Vorzug ver-

dient (Capt. 10. 104. 275. 691, Most. 243. 626. 802. 1120, Pseud. 240).

Endlich scheint ein nicht unerheblicher Teil der Vermutungen als über-

flüssig oder verfehlt bezeichnet werden zu müssen (AuluL 282, Capt. 479.

532. 554, Epid. 498, Mil. 24. 754, Most. 434. 452. 1134, Poen. 231.

479, Pseud. 833, Stich. 629, Truc. 38. 60. 651. 736. 863). Von den

übrig bleibenden haben mir am besten gefallen Aulul. 406, Miles 894.

1005, Pseud. 1022, Truc. 776. 882.

Dem eigentlichen Werke folgen 3 Anhänge: The Archetype of the

Palatine MSS of Flautus, Specimen of Critical Apparatus with Remarks

und How to collate a Latin MS, von denen der letzte praktische Winke

für den Anfänger enthält.

Die Ausstattung des Buches ist gut, an Druckfehlern sind mir nur

aufgefallen: S. 29 Z. 1 v. o. 930 statt 419 und S. 127 col. 2 Z. 1 und

15 v. o. 53 statt 52 und ebenda Z. 17 v. o. 30 statt 29.

Öls i. Scbles. Leopold Reinhardt.

152) Karl Hachtmann, Die Verwertung der vierten Rede

Ciceros gegen C. Verres (de signis) für Unterwei-

sungen in der antiken Kunst. Wissenschaftliche Beilage

zum Jahresberichte des Herzogi. Karls-Gymnasiums in Bernburg.

Ostern 1895. 42 S. 4.

Dafs wir den Schülern unserer Gymnasien schuldig sind, bei ihnen

auch Verständnis für die Werke der bildenden Kunst zu erwecken, wird

heute kaum noch bestritten. Auch in den preufs. Lehrplänen von 1892

wird wenigstens die Verwertung von Nachbildungen antiker Kunstwerke

und sonstigen Darstellungen antiken Lebens im Unterricht dringend em-

pfohlen. Es fragt sich blofs, wie sich diese Aufgabe lösen läfst. Ich

denke, es führt zwar kein bequemer, aber doch so mancher Weg zum

Ziele. Man darf nur das Ziel nicht aufser Augen lassen und beim Auf-

sachen des Weges nicht eigensinnig, sondern recht findig sein. Ein be-

achtenswerter Wegweiser ist Hachtmann. Nachdem er früher in seiner

guten Schulausgabe der vierten Verrine (Gotha, Friedrich Andreas Perthes)

die Kunstwerke in ausgiebiger Weise zur Erklärung herangezogen hatte,
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giebt er jetzt in seiner Programmarbeit genauere methodische Anweisungen

Ober ihre Benutzung und stellt die in seiner Ausgabe lose aneinander-

gereihten Bemerkungen und Hinweise in mehr systematischer Weise zu-

sammen, iu zwei Abschnitten. Im ersten werden die Künstler, deren in

der Lektüre Erwähnung gethan wird, durch Vorführung ihrer Kunstwerke

den Schülern näher gebracht, im zweiten werden Bildwerke der Götter

und Heroen, welche in der Rede berührt werden, ausführlicher besprochen.

Es erfahren folgende Künstler eine eingehendere Würdigung: Myron, Poly-

klet, Praxiteles, Silanor, Mentor, Boethus. Daran reiht sich die Be-

sprechung von Darstellungen folgender Götter und Heroen: Zeus, Hera,

Apollon, Asklepios, Artemis, Demeter und Kore, Athene, Nike, Medusa,

Hermes, Eros, Tyche, Plufsgötter, Herakles, Kanephoren. In den zweck-

mäfsig gestalteten Text sind überall Hinweisungen auf Abbildungen ein-

gefügt, deren Besitz bei Gymnasien vorausgesetzt werden darf. Das Werk-

chen erfüllt seinen Zweck vortrefflich. Alle Lehrer, die, ohne selbst eine

weitergehende archäologische Bildung zu besitzen, bei Gelegenheit der

Lektüre der vierten Verrine bei ihren Schülern Interesse für Kunst erregen

wollen, werden dem Verfasser für diese Zusammenstellungen aufrichtig

dankbar sein.

Oldenburg i. Qr. Rad. Menge.

153) Adolf Furtwängler, Über Statuenkopieen im Altertum.

Erster Teil. Mit 12 Tafeln und mehreren Textbildern. Aus

den Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wiss.
,

I. Kl.,

20. Bd., 3. Abtl. München, Kommission des G. Franzscken Ver-

lags (J. Roth), 1896. 64 S. gr. 4.

Es ist ein Unternehmen von hervorragender methodologischer Be-

deutung, von welchem hier der durch seine umfassende Denkmälerkenntnis

und seinen geübten Blick wohlbekannte Münchener Archäologe den ersten

Teil erscheinen läßt. Wenn man bedenkt, dafs in der grofsen Masse

unseres Denkmälerscbatzes, auf dessen vergleichendem Studium neben den

Inschriften und den Angaben der antiken Schriftsteller alle Versuche des

Aufbaus der antiken Kunstgeschichte in erster Linie beruhen, die Zahl

der sicher bestimmbaren Originalwerke eine verhältnismäfsig geringe ist,

und dafs die zahlreichen mehr oder minder untereinander übereinstimmen-

den Wiederholungen gewisser Typen zum Schlufs auf berühmte Originale

nötigen, sowie dafs man mit dieser Voraussetzung seit Jahrzehnten in der
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kunstgescbichtlichen Forschung operiert, so mufs man sich billig wandern,

dafs eigentlich noch nie der ernstliche Versuch gemacht worden ist, die

Frage nach dem Beginn der Sitte des Kopierens, nach der Art, wie die

Kopieen gemacht wurden, bzw. wie sich die Kopisten zu ihrenl Original

verhielten, zum Gegenstand einer eigenen Untersuchung zu machen. Wöhl

ist diese Frage schon vielfach gelegentlich anderer Untersuchungen ge-

streift und auch mannigfach gefördert worden. So hat z. B. Kalkmann

in seinem lehrreichen Programm über die Proportionen des Gesichts zti

dieser Frage Stellung nehmen müssen und ist dabei zu einem Satz ge-

kommen, der vielleicht doch übers Ziel hinausscbiefst, wenn es S. 18

heifst: Statuen, die nicht in den Marsen übereinstimmen, künneu nicht

Wiederholungen ein und desselben Werkes sein; die angeblichen freien

Wiederholungen stellen sich meist als Kopieen eines anderen Werkes her-

aus, in dem nur der gleiche Typus leicht variiert ist. Dieser Satz ist

richtig, wenn man den Begriff der Kopie im allerstrengsten Sinne fafst;

gemeiniglich wirtschaftet man aber mit dem Begriff der Repliken, der

einen weiten Spielraum hinsichtlich der Genauigkeit der Übereinstimmung

freiläfst, und bei dessen Anwendung oft noch sehr entfernte Ähnlichkeiten

für hinreichend befunden werden, um eine Verwandtschaftskette herzustellen.

In dieser Hinsicht ist jedenfalls gröfste Vorsicht geboten, und es fragt

sich leider, ob diese überall selbst von denen beobachtet wird, die sich

der Tragweite ihrer Schlüsse vollauf bewufst sind. Die Sache hat eben

ihr Verführerisches, und so ist es doppelt geboten, hier einmal tüchtig

Grund zu schaffen. Es fragt sich also, entspricht Furtwänglers neue Ar-

beit, soweit sie bis jetzt erschienen ist, diesem Bedürfnis oder nicht?

Da ist nun zuvürderst zu bemerken, dafs er dem messenden Verfahren

Kalkmanns ziemlich skeptisch gegenübersteht, und dem Gefühl einen ziem-

lich weiten Spielraum einzuräumen scheint; es ist ja wahr, was Goethe

seinen Faust sagen läfst: Wenn ihr’s nicht fühlt, ihr werdets nicht er-

jagen. Diesen Eindruck gewinnen wir namentlich von der Lektüre der

Beilagen, in denen einzelne kunstgeschichtlich besonders interessante „Ko-

pieen“ zur Besprechung kommen, und wo der Verfasser es versteht, seihe

Leser durch blendende Kombinationen zu fesseln. Ich kann auf diesen

Teil nicht eingehen, ohne ausführlicher zu werden, als es an diesem Orte

zulässig ist; aber das ist nicht zu verschweigen, dafs der Verfasser hier

mit dem Begriff der Kopie sehr frei schaltet und auch noch Statuen als

Kopieen in Anspruch nimmt, die diese Bezeichnung kaum noch verdienen.
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Es handelt sich dabei allerdings gewifs um Werke, deren Originale von

ihm ins 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. gesetzt werden, und dabei kommt

ihm zustatten, was er im Hauptteil über das Kopierverfahren ermittelt

hat, dafs nämlich das Kopieren im strengen mechanischen Sinne erst im

letzten vorchristlichen Jahrhundert begann.

Hier vermissen wir nun zunächst eine strenge Definition des Begriffs

der Kopie: Furtwängler redet von Wiederholungen, Werkstattrepliken,

freien Wiederholungen und mechanischen Wiedergaben. Aber er zeigt

zugleich, dafs das eigentliche Kopieren erst zu einer Zeit begann, die in

einer gewissen Entfernung von den grofsen Epochen der produktiven Kunst

steht, zu denen sie im Bewufstsein eigener Ohnmacht bewundernd auf-

sieht, und bezeichnet als diese Zeit das 1. Jahrhundert v. Chr. Ehe

er auf diese näher eingeht, behandelt er im ersten Kapitel diejenigen dem

Kopieren verwandten Erscheinungen, die den Zeiten vor dem 1. Jahr-

hundert angehören. Was sind nun die dem Kopieren verwandten Er-

scheinungen? Das sind nun eben keine peinlichen und mechanischen

Wiederholungen, keine Versuche, ältere plastische Werke aus dem Grunde

nachzubildcn , weil sie berühmt waren oder Oberhaupt einer älteren, als

klassisch angesehenen Kunstperiode angehörten, sondern kurz gesagt freiere

Wiederholungen, also solche, welche Kalkmann Oberhaupt nicht als Ko-

pieen gelten lassen will, sondern welche er als andere Werke bezeichnet,

in denen nur der gleiche Typus leicht variiert sei. Man könnte also diese

Werke, die auf einem dem Kopieren verwandten Verfahren beruhen, viel-

leicht der Kürze halber Varianten nennen, was immerhin weniger mifs-

verständlich sein dQrfte, als der Ausdruck Repliken, der mit dem der

Kopie gar zu leicht verwechselt wird. Doch sehen wir, was Furtwängler

unter diesen dem Kopieren verwandten Erscheinungen begreift

Das sind in erster Linie Wiederholungen eines Werks durch den

Meister selbst oder einen seiner Schüler, und zweitens Nachbildungen

solcher Statuen, die von dem Meister eigens als Vorbilder (Kanones) für

seine Schüler geschaffen wurden. In diesen beiden Fällen wäre es ohne

Zweifel zweckdienlich gewesen, wenn der Verfasser den Begriff der Kopie

ganz vermieden hätte. Denn ein Meister, der eine Selbstwiederholung

eines Werkes macht, wird dieses niemals sklavisch kopieren, und auch

Schüler einer Bildhauerwerkstätte, die ein Vorbild eines Meisters nach-

bilden, werden dies, um frei und selbständig schaffen zu lernen, ebenso

wenig mit dem mechanischen Kopierverfahren thun, als ein Zeichenschüler
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seine Vorlage durchzeichnen oder abmessen darf. Bei dieser Art von

Nachbildung kommt also ein Moment herein, der eben beim eigentlichen

Kopieren fehlt, nämlich der des freien Verarbeitens des Vorbildes durch

den Nachbildner, wobei stets etwas von der Individualität des letzteren

in die Nachbildung hineingetragen wird, das diese von dem Vorbild und

ebenso auch von einer sklavischen Kopie unterscheidet, und zwar um so

mehr, wenn, wie Furtwängler an anderer Stelle wahrscheinlich macht,

in diesen Blütezeiten der Kunst Modelle überhaupt nicht gemacht, sondern

sofort der Marmor selbst in Angriff genommen wurde. Eben weil bei

solchem Nachbildungsverfahren immer eine gewisse Freiheit herrschte,

mufs hier der Begriff de3 Kopierens ganz ferngehalten werden, uud da

auch der Ausdruck Wiederholung, freie Wiederholung, Beplik irreführend

ist, da vielmehr bei dieser Art von Nachbildung immer auch mehr oder

minder starke Abweichungen vom Vorbild, Variationen desselben sich ein-

stellen werden, unter Umständen so starke, dafs die Nachbildung selbst

als ein neues Original gelten kann, so möchte ich für diese Art die schon

oben gebrauchte Bezeichnung Varianten Vorschlägen *).

Dieser Ausdruck dürfte auch noch für die unter 3 und 4 genannten

Arten der Nachbildung zutreffend sein, wonach 3) einzelne hervorragende

Werke auch aufserhalb des Schülerkreises von andern Künstlern benutzt

und mehr oder weniger frei nachgebildet (oder sagen wir vielleicht rich-

tiger umgebildet) und 4) manche epochemachende Werke bald nach ihrer

Entstehung von der kleineren Kunst für Votive, zierende Metallreliefs,

Münzstempel, geschnittene Steine und selbst Vasenbilder nachgebildet wur-

den, so besonders die Parthenos des Phidias. Richtig sagt Furtwängler

von diesen Nachbildungen (S. 8), sie benutzen zwar alle ein Fremdes,

wollen aber alle ein Eigenes geben, und eigentliche Kopieen seien also

unter diesen Denkmälern nicht zu finden. Eben darum fort mit dem

verwirrenden Ausdruck. Furtwängler erwähnt z. B. zwei in Eleusis ge-

fundene Wiederholungen des praxitelischen Eubuleuskopfes als wirkliche

geistlose Kopieen aus späterer Zeit, die nur das Kultbild des Ortes „re-

produzierten“, weil es ein berühmtes Werk des Praxiteles war; sie seien

nicht etwa als „Schulrepliken“ zu betrachten. Was er hier meint, ist

ja vollkommen klar; ich möchte aber trotzdem die unklare und ver-

1) Furtwängler gebraucht diesen Ansdrnck S. 32 Anm. 2 im Sinne von Kopieen

oder Repliken
;
in meinem Sinne würden die dort genannten Statuen allerdings nicht

als Kopieen, wohl aber als Varianten, Um- und Weiterbildungen zu betrachten sein.
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wirrende Bezeichnung Replik Oberhaupt aus der archäologischen Wissen-

schaft verbannt wissen: wäre es nicht auch hier deutlicher, zu sagen:

Diese Köpfe sind keine Varianten des Eubuleuskopfes, sondern sie wollen

diesen genau wiedergeben, es gelingt ihnen aber nur in geistloser Kopier-

manicr ?
-

,
.
J : . » .

'

In die Reihe der „freien Wiederholungen“, wie sie schon im 4. und

5. Jahrhundert Vorkommen, versetzt nun Furtwängler 6) auch die ar-

chaistischen Denkmäler. Hier wird die Sache besonders schwierig da-

durch, dafs in der That in der augusteischen und hadrianischen Zeit Ko-

piecn nach archaistischen Werken entstanden sind, so dafs die frühere

Archäologie leicht in den Irrtum verfallen konnte, dafs die archaistische

Richtung Oberhaupt erst diesen Zeiten angehöre. Ich glaube aber, Furt-

wängler hat recht, wenn er sagt, die starken Abweichungen der archaisti-

schen Werke von den echt archaischen kommen eben daher, dafs man in

der Periode ihrer Entstehung den Stil älterer zurückliegender Zeiten gar

nicht „reproduzieren“ konnte, ohne ihm eine kräftige Beimischung des

eigenen Stiles zu geben, mit anderen Worten, dafs man in der Zeit ihrer

Entstehung noch nicht einfach kopierte. Das beifst, wenn man den Satz

umkehrt: weil die archaistischen Werke, soweit sie nicht wirkliche der

Kaiserzeit ungehörige Kopieen archaistischer Werke sind, so viel Eigenes

dem Fremden Altertümlichen hinzuthun, können sie nicht einer Zeit an-

gehören, in der man nur kopierte, also gehören sie einer Zeit an, die

Überkommenes selbständig variierte, einer Zeit der selbständig produktiven

Kunst, in der man sich aber für Kultzwecke von dem hergebrachten

hieratischen Stil noch nicht trennen mochte, aber in denselben doch schon

freiere Züge hineinbraebte. In diesem Sinne dürfte selbst in der Par-

thenos des Phidias und wahrscheinlich auch im olympischen Zeus ein

leichter archaistischer Zug gefunden werden.

Für die hellenistische Zeit nimmt Furtwängler schon die Entstehung

wirklicher Kopieen von älteren Kunstwerken an, die lediglich hervor-

gingen aus der Bewunderung für eine ältere, nun als klassisch angesehene

Kunstepoche. Hier läfst sich allerdings, namentlich für Pergamos, wo

auch die kunstbistorische Forschung ihren Anfang nimmt, erweisen, dafs

im Auftrag der pergamenischen Könige berühmte Werke der als klassisch

geltenden phidiasischen Zeit, die im Original nicht zu bekommen waren,

kopiert wurden, aber ebenso auch feststellen, dafs die so entstandenen

Wiederholungen noch keine Kopieen im strengsten Sinn waren. Als
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„recht freie Kopieen“ nennt Furtwängler die pergamenkcben Statuen

des Zeus Ammon, eine kleine Ledastatue, besonders aber die kolossale

Kopie der Athena Parthenos, die nach ihm das Original recht ungenau

wiedergiebt, indem eben die Künstler dieser Zeit beim Nachbilden sich

noch nicht von ihrem eigenen Stil frei machen konnten. Es sind also

hier Kopieen beabsichtigt, aber es sind eben doch noch keine förmlichen

Kopieen; Varianten können sie auch nicht genannt werden, aber doch

dürfte die Bezeichnung „Nachahmungen“ zutreffender sein als „ Kopieen

Das gilt auch von den beiden Statuen aus der pergamenischen Bibliothek

der sogen. Hera und ihrem Gegenstücke, der Athena, die von Winter und

KekuM von Stradonitz als Original aus der Schule des Phidias angesehen

werden. Winter hat die Verwandtschaft mit der angeblichen Prokne des

Alkamenes zu hoch, die mit der Eirene des Kephisodot zu niedrig an-

geschlagen; diese ist in der Armhaltung, in der Beinstellung und in der

Anordnung des Gewandes sehr grofs; doch zeigt die letztere bei der

„Hera“ namentlich in den Falten auf der Brust und am rechten Bein

eine abweichende Formbehandlung, die bei ruhig stehenden Figuren vor

Praxiteles kaum vorkommt, in der pergamenischen Zeit aber zum ge-

läufigen Formenschatz gehört.

„In der Zeit zwischen dem 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. (kanu

man so sagen?) wurden ältere Werke vielfach benutzt und neu um-

gearbeitet, zuweilen noch mit sehr achtbarem Können und in interessanter

freier Weise, wie z. B. bei der Venus von Milo“ (S. 19). Hier handelt

e3 sieb also abermals noch nicht um förmliche Kopieen, sondern eine

längst bestandene Gepflogenheit der griechischen Kunstübung wird immer

noch mit gutem Erfolg fortgesetzt. Es ist jener Gebrauch, dem die grie-

chische Kunst zum grofsen Teil die hohe Stufe ihrer Entwickelung ver-

dankt, der Gebrauch einmal gefundene Formen und Typen in freier Weise

zu benutzen, um- und weiterzubilden, wodurch jene Sicherheit der Form-

gebung, jene trotz ihrer Gewähltheit so ungezwungen sich darbietende

Natürlichkeit der Erscheinung erzielt wurde, die heute noch das unerreichte

Erbteil der griechischen Kunst ist. War ein glücklicher Typus von irgend

einem Meister geschaffen, so wurde er nicht leicht wieder fallen gelassen,

sondern frei verwertet, um- und weitergebildet und ähnlich' wie ein musi-

kalisches Thema variiert, bis schliefslich auch hier wie überall dieser

Entwickelungsgang zur Manier wurde. So ist der von Furtwängler zum

Schlufs als Beispiel stark übertreibender Umarbeitung eines ält^n Or\->
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ginals angeführte borghesische Fechter in der That eine zwar virtuose,

aber auch höchst manierierte Variation eines Motivs, das z. B. in dem

Gegner der Artemis im pergamenischen Gigantenfries unverkennbar wieder-

kehrt, dort aber noch in mafsvoller Schlichtheit verwendet ist Diese Aus-

führung sagt nichts Neues, aber es wäre am Abscblufs dieses ersten Ka-

pitels vielleicht angezeigt gewesen, diesen Sachverhalt in den Zeiten bis

ins 1. Jahrhundert mit wenigen Worten bestimmt darzulegen und ebenso

bestimmt der Begriff der Kopie aus diesem ganzen Zeitraum überhaupt

zu verbannen. Denn da dies in der Tbat das wichtige und wertvolle Er-

gebnis des ersten Kapitels ist, so vermifst man den Versuch einer be-

stimmten Terminologie für das Nachahmungsverfahren in diesem Zeitraum

und empfindet es störend, dafs der Verfasser trotz der Erkenntnis des Rich-

tigen immer noch die teils unzutreffenden, teils irreführenden Benennungen

verwendet.

Das zweite Kapitel handelt vom Kopieren in der Kaiserzeit. Hier

sucht Furtwängler zu erweisen, dafs der eigentliche Führer und Leiter des

Kopierens uach Abgüssen mit Hilfe des Punktierverfabrens Pasiteles ge-

wesen sei. So überzeugend seine Ausführung ist, dafs die steigende Be-

achtung der älteren Kunstwerke zusammen mit der sinkenden Schöpfer-

kraft endlich zum einfachen treuen Kopieren der als bedeutend anerkannten

älteren Statuen führen mufste, und dafs der Beginn dieses Gebrauches

mit dem erhöhten Interesse an kunsthistorischer Forschung zusammenfällt,

so bedeutungsvoll es erscheint, dafs gerade um die in Frage stehende Zeit

der Bildhauer Pasiteles zugleich als Kunstschriftsteller auftrat und ein

Werk über „nobilia opera“ in fünf Büchern herausgab, so wenig zwin-

gend ist der Scblufs, dafs er der Vater des Gedankens gewesen sei, den

ungeheuren Bedarf der reichen römischen Kunstliebhaber an Kopieen be-

rühmter Originale durch mechanisches Kopierverfahren zu decken. Denn

wenn er auch nach Plinius eigene Kompositionen nie ohne Modell in

Marmor übertrug, so zeigen doch die Werke seiner Schüler nichts we-

niger als sklavische Kopieen: die Stephanosfigur und verwandte Statuen,

die Gruppen des Menelaos erscheinen vielmehr als erneute Versuche, mit

Benutzung älterer Vorbilder etwas Neues, Eigenes zu schaffen. Da er

aber das Übertragen vom Modell in Marmor selber übte, und demnach

auch seinen Schülern zur Aufgabe gemacht haben wird, so ist es aller-

dings naheliegend zu vermuten, dafs andere Künstler und vielleicht auch

er selbst, dieses Verfahren bald auch angewandt haben werden, um nach
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Abgüssen berühmter Werke Kopieen davon in möglichster Übereinstimmung

mit dem Original herzustellen. Doch wird mau mit dieser Annahme des-

halb sehr vorsichtig sein müssen, weil es bei mauchen berühmten Origi-

nalen gar nicht möglich gewesen sein wird, Abgüsse zu erlangen. Bei

Kultbildern ist dies von vornherein ausgeschlossen; die angeblichen ge-

nauen Kopieen der Athens Parthenos z. B. können nie nach Abgüssen

des Originals hergestellt worden sein, sondern beruhen bei allem Streben

nach genauer Übereinstimmung jedenfalls nur auf Zeichnungen, denen viel-

leicht noch Messungen am Original zuhilfe kamen, um einen möglichst

hohen Grad von Genauigkeit zu erzielen. Alle Werke, an denen Mefs-

punkte stehen geblieben sind, deshalb für Kopieen anzusehen, geht schon

darum nicht an, weil ja die Mefspunkte auch zur Übertragung vom Modell

in Marmor notwendig waren; sie beweisen also höchstens, dafs solche

Statuen nicht frei aus dem Marmor gehauen, sondern von einem gleich

grofsen Modell übertragen wurden. Die Kriterien für die Erkenntnis einer

Statue als Kopie müssen also anderswoher gewonnen werden, um so not-

wendiger, als sich in der Kaiserzeit nicht wenige Beispiele dafür finden,

dafs manche Künstler ältere Werke in der Hauptsache getreulich kopieren,

in Einzelheiten aber für einen neuen Zweck adaptieren und andere, wie

in früheren Jahren, nicht sklavisch kopieren, sondern frei variieren. Furt-

wängler zählt sodann S. 24 ohne Beweis eine Reihe von Bildwerken auf,

die Kopieen aus der Kaiserzeit sein sollten, darunter auch die sogen. Dike

aus Epidauros (Variante in München, Glyptothek Nr. 112); einen Beweis

für diese Behauptung giebt er nicht

Hiernach wird man auf die Fortsetzung dieser Arbeit gespannt sein

dürfen , worin eine genaue Untersuchung der Statuenkopieen und ihrer

Verhältnisse zu ihren Originalen gegeben werden soll. Soviel läfst sich

schon jetzt sagen, dafs, wie auch die Untersuchung weitergeführt werden

mag, dadurch ein Thema zu eingehender Behandlung und wohl auch Dis-

kussion gebracht wird, das für die Methode der kunstgeschichtlichen For-

schung von hüchster Wichtigkeit ist, und dafs auf diesem schwierigen

Gebiet hierdurch voraussichtlich für die Zukunft eine sicherre Grundlage

für die Verwendung des Denkmälerschatzes im Aufbau der Kunstgeschichte

gewonnen werden wird.

Calw. Paul WeizaKoker.
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154) Harvard etudies in classical philology, VoL VII. Lane

Volume, Boston, Ginn & Company, Leipzig, Harrassowitz, 1896.

VIII, 279 S. gr. 8. ut 6.

Die Harvard-Universität erfreut uns ungewöhnlich bald nach dem Er-

scheinen des VII. Bandes mit einer neuen Sammlung von Aufsätzen, wo-

zu das fünfzigjährige Baccalaureatsexaraen („bacaut aiunt laureatus“) des

Professor Georges Martin Lane den Aulafs gab. Der bekannte Hellenist

William W. Goodwin eröffnet den Band mit einer seiner feinen Syn-

taxstudien „Über die Ausdehnung des Deliberativus in grie-

chischen Relativsätzen“ (p. 1— 12), an welche äufserlich und inner-

lich eine Erörterung über den Irrealis von J. B. Greenough

(p. 13—20) sich anreiht; wir notieren daraus die früher so sehr vernach-

lässigte Berücksichtigung des Tonfalles, welcher p. 17 in Diagrammen

dargestellt ist. William Everett bringt Bemerkungen zu Briegers

Lukrezausgabe (p. 21 — 36), deren Form uns zu scharf erscheint;

sachlich leuchten mir die meisten allerdings ein. Wenn er aber p. 26

(zu I, 469) einmal mit Brieger flbereinstimmt und Munro tadelt, so wird

Jetzerer sich durch den ersten Gegenbeweis nicht widerlegt fühlen. Die

„Teucri“ hat nicht erst Vergil erfunden, sondern, wie andere Römer,

aus der alexandrinischen Poesie (Callimach. hymn. 3, 231) oder aus den

Historikern des vorrömisehen Roms (vgl. Dionys. Halic. 1, 61) entlehnt

Lucrez konnte also recht wohl diesen Namen gebrauchen. Nach dem Nach-

wort zu schliefsen, sind dem Vcrf. Wölfflins Aufsätze über die Scipionen-

inschriften (Revue de phil. 1890, XIV, 113 ff. u. Sitzungsber. d. hayer-

Akad. 1892, H. 2, S. 188ff.) unbekannt geblieben. Frederic D. Allen

handelt im Anschlufs an Plaut. Mil. 211 (ob columnatum) über

Pranger, Block, Pfählung und andere Bestandteile der alten Justiz

(p. 37—64); der mit Illustrationen versehene Aufsatz schneidet ein wich-

tiges, noch kaum erforschtes Kapitel des antiken Lebens an. Material zu

anschaulichen Vergleichen liefern alte Reisewerke aus der Levante; z. B.

bringt Tournefort, wenn ich mich recht erinnere, einen nur zu gründ-

lichen schön illustrierten Aufsatz über das Pfählen. Dies zu p. 40, n. 2.

Zur „columna“ (p. 39) waren die Darstellungen des Prometheus und der

Passions-Geifselung heranzuziehen. Mit catulus, coUare (p. 46) sind ge-

wifs Stachelhalsbänder gemeint, vielleicht auch Stachelketten, wie sie die

Lastkamele tragen. Der folgende Aufsatz (p. 65—84), verfafst von Cle-

ment Lawrence Smith, behandelt die schwierigen chronologischen
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Fragen, welche an Ciceroa Flucht von Rom nach Brundisium
sich knüpfen, auf Grund der Atticusbriefe von neuem. John Henry
Wright bespricht p. 85—93 fünf interessante griechische Im-

perative in Vaseninschriften , nämlich (xatge tai) ntu
,

dr/_oi
,

didot

(nach ihm Imperative mit dem deiktiscben i), ihyes (wie &$),.. mus
(== niei oi!). Daü XaiQe bei Einladungen zum Trinken gebraucht wird,

ist schon aus Homer (I, 255, vgl. auch a, 122) zn belegen. Louis

Dyer, Die Anlage des Agamemnon (p. 95— 121) untersucht eine

von den Philologen englischer Zunge neuerdings gern behandelte Frage,

wie die Zeitfolge der Handlung des Agamemnon zu beurteilen sei; mit

Recht wird Shakespeare zum Vergleiche herangezogen und die Analogie

der Choephoren und Eumeniden nicht vergessen. Charles Pomeroy

Parker (p. 123—137) stellt die Überlieferung über den resp. die Philo-

sophen Musonius zusammen, wobei er dem berühmten Etrusker wenig

belassen will. Die Beweisführung ist anfechtbar, z. B. was die Excerpte

des Stobaeus anlangt (p. 126): Xiuov und i/uariov sollen gegen die

Autorschaft eines Römers sprechen, aber er mufs, wenn er griechisch

schreibt, mit diesen Worten lunica und toga übersetzen, “fipws zwischen

”Hqa und 'stq>Qodhi} in einer Ehedebatte (LXVII, 20) soll ebenfalls un-

römisch sein; dagegen sei nur auf die nüchternen römischen Hochzeits-

reliefs verwiesen (das Nähere s. in meinen „Gebärden der Griechen und

Römer“ p. 3B5sq). Weiter folgt eine Abhandlung über die Anapäste

des Aeschylus (p. 139—165), worin Herbert Weir Smyth die Verwen-

dung der Anapäste und ihre Sprachform eingehend untersucht. „Die

Daten der Verbannungen des Peisistratos“, die nach des zu

früh verstorbenen TöpfTers quaestiones Pisistrateae durch Auffindung der

aristotelischen Schrift wieder ins Schwanken geraten sind, erörtert Ha-
rold N. Fowler (p. 167 — 75); konservativ an der Überlieferung fest-

haltend, gelangt er zu folgenden Ansätzen: I. Tyrannis 560—55, I. Exil

555—44, II. Tyrannis 544—38, II. Exil 538—34, III. Tyrannis 634—27.

Der Anhang über den Peisistratiden Iophon verteidigt ebenfalls die Über-

lieferung gegen v. Wilamowitz (Aristoteles I, 113). J. R. Wheeler
veröffentlicht auf einer Lichtdrucktafel und einer Karte die bisher nur

ungenügend bekannten chartographiBchen Ansichten Athens, welche der

italienische Pater Coronelli vor mehr als 200 Jahren veröffentlichte. Auf

den ersten Blick werden uns die vielen Gebäude entweder sehr phanta-

stisch oder sehr bedeutungsvoll erscheinen. Die genaue Analyse zeigt
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aber, dafs das meiste allerdings aus bekannten Quellen, manches aber

doch aus venetianischen Berichten stammt, die auf das Jahr 1687 zurück-

gehen. Zu den Phantasiebildern Athens aus dem 15. Jahrhundert (p. 182)

könnte aus dem folgenden Jahrhundert das Bild des Lysikratesmonumentes

gefügt werden, das in der deutschen Vitruv-Übersetzung des Rivius und

vermutlich auch in anderen Ausgaben des alten Architekten steht Die

heilige Grotte am Südostabhang der Akropolis (p. 187) ist der Panagia

Chrisospiliotissa von Megaspiläon geweiht; Spiliotissa ist nur eine Ver-

stümmelung des Namens. In den „Bemerkungen über Persius“

von Morris H. Morgan (p. 191 — 203) tritt besonders der Gedanke

hervor, dafs dem Persius Verstöfse gegen das Metrum kaum zuzutrauen

seien. Müdere (p. 198) neben rüdere (Vergib, Ovid. und auch LudL

6, 16 Müller!) ist wohl am einfachsten aus der onomatopoetischen Natur

des Wortes erklärbar; ähnlich z. B. TINio neben TINNio. Albert

A. Howard, Bemerkungen zu Sueton (p. 205—214) bespricht ein

„Fragment“ in Scotts Waverley, Ner. 23 oppidorum
, 45 ascopa deligata

(„ dir/dg pracligatus “) und sestertiuni deciens. H. W. Hayley, varia

critica (p. 215—222) bandelt über Liv. 1, 21, 4 (Sollae Fidei). 55, 9

(magnificerUiam operum non), Terent. Phorm. 333 sq., das Wort extorris

(von torris), Petron. 6.1 aginavi, Eurip. Hippol. 1189. Alcest 1125

(p
'

tx fooß). 883. 321 (rrjleg). J. W. H. Halden erörtert „einen Punkt

der Wortfolge imGriechischenundLateinischen“ (p. 223— 233),

Charles Burton Gurlick „Omina und Augurien bei Plautus“

(p. 235-247).

Ende gut, alles gut! William Gardner Haie („Sylbentren-

nung in römischer Aussprache" p. 249—271) nimmt ein Problem

wieder auf, das trotz seiner Wichtigkeit bis jetzt noch nicht gründlich

behandelt war. Indem wir diese interessante Abhandlung dem Studium

empfehlen, notieren wir zunächst das in eine übersichtliche Tabelle zu-

sammengefafste Endergebnis: ä—nüs, un—nüs, ää — nü—lüs, äs—per,

äp—tä, n—prä (in der klassischen Dichtung Üp—rä). Dafs die Gram-

matikerzeugnisse zunächst nur für die geschriebene Sprache, nicht für die

gesprochene Geltung haben, freut uns, von einem so hervorragenden La-

tinisten ausgesprochen zu finden. Erst Priscian und Beda (p. 255) nehmen

auf die Aussprache Bezug, weil sie (füge ich bei) für Nichtrömer, die

das Sprechen erst lernen müssen, schreiben. Jener aber nimmt Stellung

zu dem Griechen Herodianos, dieser ist ein Angelsachse! Die roma-
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nisehen Sprachen geben, wie so oft, kein einhelliges Zeugnis ab, sind also

zu Rückschlüssen unbrauchbar. Der Verf. teilt interessante Belege mit,

wie die Silbentrennung, wenn sie bewufst vollzogen wird, durch den

Schreibunterricht beeinflußt ist. Indes kann das Romanische vielleicht

doch unser Ohr schärfen. Die sogenannte Doppelkonsonanz wird meistens

nur als ein einziger, allerdings intensiver Laut gesprochen. Ein Floren-

tiner beanstandete aber in meiner Gegenwart die neugriechische Aussprache;

für ihn gab es nur wirkliche Doppelkonsonanz: xdA-Aos, Mt-X6g, und

nicht, wie er ohne Unterschied zu hören glaubte, xä-(il)Aog, xa-JWg. Würde

aber die Doppelschreibung der Konsonanten so spät in der antiken Ortho-

graphie durchgedrungen sein, wenn jene erstere Aussprache deutlich hör-

bar gewesen wäre?

Würzburg. Slttl.

155) H. Knackfuas und Max Gg. Zimmermann, Allgemeine

Kunstgeschichte. Erster Band: Max Gg. Zimmermann,

Kunstgeschichte des Altertums und des Mittelalters

bis zum Ende der romanischen Epoche. Bielefeld und Leipzig,

Velhagen & Klasing, 1897. 529 S. 8, mit 411 Originalabbil-

dungen. Mk. 8.—, geb. 10.—

Die allgemeine Kunstgeschichte von Knackfufs und Zimmermann

behandelt im ersten stattlichen Bande die Zeit des Altertums und

des Mittelalters bis zum Ende der romanischen Epoche. Uns geht

hier ausschliefslich da3 Altertum etwas an. Der Verfasser dieses Teiles

ist kein zünftiger Archäologe, er ist vielmehr als Kunsthistoriker an seine

Aufgabe gegangen. Aber der Versuch, von diesem umfassenderen Stand-

punkt aus die reichen Erfolge der emsig arbeitenden Archäologie zu einem

einheitlichen Bilde zusammenzufassen, ist an sich schon lohnend, und wir müssen

gestehen, dafs er im allgemeinen vortrefflich gelungen ist. Überall werden

in fliefsender Sprache die grofsen Zusammenhänge dargelegt, die einzelnen

Schulen in ihren Hauptunterschieden und ihrer gegenseitigen Beeinflussung

gekennzeichnet, die Parallele zwischen den bildenden Künsten einerseits

und der allgemeinen Geschichte, der Kultur, der übrigen Künste andrer-

seits, aber auch die Parallele zwischen der antiken und der meist doch

besser gekannten neueren Kunst gezogen. Die Darstellung ist eingehend

und beruht nicht allein auf den neuesten Forschungen, sondern durchweg

auch auf selbständiger Anschauung und Vertiefung, die sich in frischen,
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oft begeisterten Urteilen Ober die einzelnen Werke kund giebt. Nur,

wo es sich am vorwiegend archäologische Dinge handelt, zeigt sich der

Verfasser dem Gegenstand nicht immer gewachsen. Es soll hier weniger

betont werden, dafs man der orientalischen Kunst, auch wenn nur das

allgemein Interessante daraus mitgeteilt werden soll, nicht gerecht wird,

indem man sie nur in ihrem Unterschied von der griechischen kurz be-

spricht; aber es ist für die folgenden Abschnitte verhängnisvoll gewesen,

dafs der Verfasser in der Darstellung der mykenischen Zeit und der neuen

Anfänge nach der dorischen Wanderung ohne Widerspruch den Ausfüh-

rungen Brunns (s. N. Ph. R. 1893, 411 ff.) folgt und somit die Bedeutung

jener grofsartigen vorgeschichtlichen Kultur arg verkennt. Es wäre sehr

zu wünschen, dass der Verfasser bei einer zweiten Auflage, die gewiß

nicht lange auf sich warten lassen wird, diese Kapitel einer völligen Um-

arbeitung unterwirft. Die Ausstattung ist vorzüglich, und es mufs dem Buch

noch als ein ganz besonderes Verdienst nachgerühmt werden, dafs es nicht

die stets und ständig wiederholten Abbildungen seinerseits noch einmal

wiederholt, sondern eine grofse Reihe von Denkmälern bringt, die bisher

nur wenig bekannt waren, aber es zu werden in hohem Malse verdienten.

Braanschwoig. P. J. Meier.
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156) P. C. Molhuysen, De tribus Homeri Odysseae codicibus

antiquissimis. Leyden, A. W. Sijthoff, 1896. 154 8. 8.

5 Tafeln.

In einem kurzen Vorworte giebt der Verf. als Entstehungsgrand dieser

Schrift die fehlerhafte Benutzung der drei ältesten Odysseehandschriften

durch Arthur Ludwich bei dessen Odysseeausgabe (1889, 1891) an. Es

fänden sich so unerträgliche Fehler hinsichtlich der Lesarten dieser drei

Handschriften, dafs eine sorgfältige Vergleichung und deren Veröffent-

lichung dem Verf. nötig erschienen sei. Dieser Vorwurf gegen Ludwichs

Kenntnis der Palaeographie wird dann später S. 30—32 durch zahlreiche

Beispiele gestützt, aus denen allerdings hervorgeht, dafs teils mangelhafte

Kenntnis der in den betreffenden Manuskripten gebrauchten Kompendien,

teils Verkennung anderer Eigentümlichkeiten dieser Handschriften die An-

gabe der Lesarten letzterer in der genannten Odysseeausgahe unzuverlässig

macht; dies mufs Bef. zugestehen, ohne dafs damit zugleich der sonstige

Wert der Ausgabe wesentlich herabgedrückt werden soll. Den Hauptteil

der Arbeit bildet von S. 33 an eine genaue Vergleichung der drei ältesten

Odysseehandschriften ; des C. Mediceus Laurentianus XXXII , 24 (G), des

Florentinus Laurentianus Conv. Soppr. 52 (F), des Palatinus Heidolber-
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gensis 45 (P) mit A. Ludwichs Odysseeausgabe. Vorausgesebickt ist diesem

Hauptteile eine Beschreibung der drei Handschriften und ferner eine Er-

örterung über verschiedene Arten von Fehlern, die durch Nachlässigkeit

der Schreiber cingedrungen sind (Haplographie, llcminiscenzen aus der

Ilias, Eindringen von Glossen etc.). Für jeden, der sich mit Kritik des

Odysseetextes befafst, ist dio verdienstvolle Schrift Molhuysens ein wich-

tiges, beinahe unentbehrliches Hilfsmittel.

Cöthen. H. Kluge.

15 7) Ch. Delhorbe, De Senecae tragici substantivis. Beruae

1896. Typis eipressit K. J. Wyss. 133 S. 8.

So interessante Aufschlüsse der Verfasser im ersten Teil über das

Vorkommen verschiedener Arten von Substantivis bei Seneka, Terenz,

Plautus, Cicero giebt, so liegt doch das eigentlich Verdienstliche seiner

Arbeit in deren zweitem Teil, im „Index“. Ein Lexikon zu den Tragö-

dien Senekas steht noch aus, Vorarbeiten dazu sind vorhauden, Delhorbe

hat mit seiner Schrift einen namhaften und wertvollen Beitrag geliefert.

Es ist nur zu wünschen, dafs auf dem gelegten Grund weitergebaut und

bald ein lexicon Annaeanum geschaffen werde.

Mit grofsem Fleifs hat sich Delhorbe seiner Aufgabe gewidmet. Es

ist natürlich, dafs trotzdem das Verzeichnis nicht ohne Fehler geblieben

ist. Bei einer genauen Prüfung desselben stöfst man auf so manches

Versehen, auf Inkonsequenzen, Auslassungen u. s. w. Ich will daraus

dem Verfasser durchaus keinen Vorwurf machen und auch nur einiges

erwähnen. Die alphabetische Ordnung ist an einigen Stellen nicht ge-

wahrt. Man sucht z. B. auriga nicht hinter atiris, collis nicht hinter

colltrn, coniugium nicht hinter coniunx, dolor nicht hinter dolus, dominu

nicht hinter dominus, filia nicht hinter fdum u s. w. Man weifs nicht,

was man mit der Angabe unter actes 474 (id), oder mit der unter ouli-

tus 164, 834, oder unter aequum 730 u. s. w. machen soll. Man fiudet

unter domitor Ag. 75 nicht verzeichnet, ebenso unter vir nicht Ag. 156,

das substantivierte dubius Ag. 59 sucht man vergebens, ebenso praeccps

Ag. 58, bei fides sollte Ag. 80 angeführt sein, /lamma kommt nicht Ag.

131, sondern 132 vor, unter stella ist statt M. 748 zu schreiben Phae.

748, die Angabe unter miles Ag. 404 ist falsch u. s. w. Ich könnte

noch vieles dergl. namhaft machen, da ich den Index fast ganz durch-

gesehen und mich durchaus nicht auf Stichproben beschränkt habe. Aber

Digitized by Google



307Nene Philologische Randschau Nr. 20.

ich unterlasse es, auf diese Dinge näher einzugehen. Bei einem Werk

wie dem vorliegenden können irrige Angaben einfach nicht vermieden

werden, selbst wenn man, wie dies hier geschieht, mit der gröfsten Gründ-

lichkeit und Sorgfalt verfahrt.

Dem Kritiker hat Delhorbe ein wertvolles Hilfsmittel in die Hand

gegeben. Ich wundere mich nur darüber, dafs er, obwohl er doch den

Sprachgebrauch Scnekas genau kennen mufs, verderbte Stellen (und deren

giebt es auch jetzt noch genug) nicht zu heilen versucht hat. Wenig-

stens hätte doch jede nicht ganz feststehende Lesart als zweifelhaft irgend-

wie bezeichnet werden sollen. Das ist nicht durchweg geschehen. Man

schlage z. B. Phoen. 456 auf. Dort findet man in der Ausgabe Leos:

+ donate matri paccm. Delhorbe hat die Stelle so behandelt, als be-

stünde sie ganz zurecht. Er mufste unter pax darauf aufmerksam machen,

dafs die überlieferten Worte verdächtig sind (vgl. B. Schmidt de emendandar.

Sen. tragoediar. rationibus pros. et metr. Berol. 1860 p. 46). Nun lesen

wir Troad. 246 dubitatur d iam placita nunc subito improbas. Warum

sollen wir nicht auch im angegebenen Vers der Phoen. statt des irrtüm-

lichen paccm einsetzen placita ? Ein pUicet geht voran, ein placuit folgt

nach, ein placita in der Mitte würde sich vortrefflich ausnehmen. Se-

neka spielt ja doch so gern mit Worten. Und wie leicht konnte aus

placita, zumal da dies doch ein seltenerer Ausdruck ist, werden paccm?

Setzen wir nur einmal den Fall, der Abschreiber habe das undeutlich ge-

schriebene PLACITA, was bei der Natur der betreffenden Buchstaben

gewifs niemand für ganz unmöglich halten kann, für PLACEM gelesen!

Er zweifelte gar nicht daran , dafs ein blofser Schreibfehler vorliege und

PACEM beabsichtigt gewesen sei, und merzte, die Verbesserung für

selbstverständlich haltend, das L aus. Pafste ja doch PACEM so gut

in den Zusammenhang. Diese Verbesserung des unverständlichen PLA-

CEM mufs uralt sein, und es ist kein Zweifel, dafs sie in späteren Ab-

schriften ohne weiteres aufgenoromen wurde. Jedenfalls ist sic älter als

die ganz ähnliche in Here. für. 398, welche wir noch nachweisen können.

Dort hiefs es ursprünglich einmal et discc rctpim imperia ab Alcidc patri.

Wer kommt nicht sofort auf den Gedanken, dafs PATIII verschrieben

ist für PATI? Auch ein Abschreiber des codex E, wer es auch immer

gewesen sein mag, hat das erkannt: bei Leo findet sich im appar. crit.

die interessante Angabe: „patri: r expunct. E“. Zu übersetzen aber

wäre donate matri placita verzichtet der Mutter zu Liebe auf die Aus-
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führung eures Vorhabens (auf den Bruderkrieg). Was die Bedeutung des

Verbums donare anlangt, so verweise ich auf die Bemerkung, welche

Gronov zu der Stelle gemacht hat.

So hat Delhorbe (und das halte ich für einen bedeutenden Mangel

seiner Arbeit) auch sonst wenig Kritik geübt. Von Stellen wie Phoen.

108 will ich schweigen. Hier hat er eben die Auffassung Leos, nach

dessen trefflicher Ausgabe er arbeitete, zu der seinigen gemacht (Leo I,

p. 2. Siehe dagegen meine Erklärung der im cod. E stehenden Worte

„faciel ubicumque est opus ibi sit“ in meinen „Symbolae criticae ad

Senecae tragoedias“, Neustadt a. d. H. 1896, p. 11). Aber wenn Leo

selbst anderwärts so und so viele Lesarten der Codices als sinnstörend,

dunkel, rätselhaft durch -|- bezeichnet«, so durften diese Lesarten, wenn

anders von einer Lösung der Rätsel abgesehen wurde, in den Index nur

mit beigefügtem Fragezeichen aufgenommen werden. Bei Here. Oet. v.

1652 scheint Delhorbe diese Notwendigkeit selbst eingesehen zu haben.

Wir finden die Stelle unter acies und zwar in Klammern. Sie hat aber

dort gar nichts zu thuu ;
denn einmal hat Leo seine Vermutung sive cris

in acie nicht in den Text gesetzt (er schrieb, dem cod. E folgend: +
victrice felix iuvenis), und dann ist dieselbe auch unter dem Text im

appar. crit. nicht als ein bestimmter Vorschlag, sondern im Ton des Zwei-

fels und nur als ein vielleicht möglicher Ausweg angeführt *). Ich leugne

nicht, dafs die Schrift Delhorbes wegen des darin sich kundgebenden

Sammelfleifses vollste Anerkennung und als ein die mühereiche Arbeit

der Textverbesserung wesentlich erleichterndes Hilfsmittel den Dank aller

derer verdient, welche mit Seneka sich beschäftigen; aber nach meiner

Ansicht wäre soine Leistung ungleich wertvoller, wenn er mit der Thä-

tigkeit des Sammlers die des Kritikers verbunden, verderbte Stellen bei

den betreffenden Substantivis in Form kleiner Exkurse kritisch beleuchtet

und womöglich da und dort bis jetzt bestehende Schwierigkeiten durch

Erklärungs- und Verbesserungsvorschläge an seinem Toile zu heben ver-

sucht hätte.

Das hätte, um ein letztes Beispiel zu geben, auch Troad. 46, jenen

vielbesprochenen Worten Hecubas, geschehen können. Dort sagt die Kö-

nigin, nachdem sie die Zerstörung Iliums beklagt hat, folgendes:

X) Vgl. meine S.vmb. crit. p. 18sqq.
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Troia iam vetus est malum,

vidi cxecrandum regiae caedis nefas

ipsasque ad aras tnaius adtnissum scelus

-f- Aeaeis armis, cum ferox etc.

So hat der Codex Etruscus; die schlechtere Rezension der Tragödien, Co-

dex A, bietet statt des sinnlosen Aeaeis: „Acacidae“. Die Verse han-

deln von der Ermordung des greisen Priamus am Altar durch Pyrrhus,

der daher auch v. 1002 macUitor senum genannt wird. Delhorbe hat ge-

legentlich der Aufzählung der Patronymika auch Acacidae unter Bei-

fügung eines Fragezeichens mit aufgenommen (p. 5); aber ebenso gut

kann der Fehler in armis liegen, welches Wort wir jedoch ohne jeden

Beisatz im Index finden. Ich will eineu Verbesserungsvorschlag (denn

eine Verbesserung ist notwendig) nicht machen, ohne zuvor erwähnt zu

haben, dafs ich die Behauptung Schmidts (in seiner oben erwähnten

Schrift p. 26) wohl kenne, dafs in den Tragödien Senekas ein Diphthong

niemals mit einem kurzen Vokal zusammenfliefse. Wenn sich nun aber

Seneka doch einmal, an unserer Stelle, bei einem nomen proprium, wo

ja doch immerhin die Nichtbeachtung der Regel verzeihlicher erscheinen

könnte, diese Freiheit gestattet hätte? Finden wir ja doch auch sonst

manchmal bei Schmidt, wenn er prosodische und metrische Gesetze auf-

stellt und bespricht, hintennach die Bemerkung: Nur einmal findet sich

u. s. w. (vgl. p. 43: ein trochäisches Wort am Anfang eines Seuars nur

einmal Oed. 263 quidquid ego fagi und häufig). Ich lese also in

unserem Fall:

ipsasque ad aras maius admissum scelus

Aeacidae habenis, cum terox etc.

und glaube nicht, dafs diese Konjektur, wenn ich sie anders sonst ge-

nügend stütze, von vornherein deswegen verworfen werden kann, weil

dabei oben erwähnte Regel unbeachtet geblieben. Ich nehme an, dafs im

Archetypus AEACIDABEEIS gestanden ist. Die Lesart des codex E

ist nichts als AEA CID, nur eben verunstaltet zu AEACIS. Das Wort

mufs recht undeutlich geschrieben gewesen sein, noch weniger deutlich

und klar war das zweite. Dafs ABENIS (das II ist weggelassen, wie

so oft, z. B. Here. für. 922 aut E pro haut; 993; Troad. 833 u. s. w.)

leicht zu ARMIS werden konnte, wird jeder zugeben, der die beiden

Worte nebeneinaudergestellt betrachtet. Bezüglich der im Archetypus

herrschenden Schreibweise aber ist zu vergleichen Leo I, p. 8. 9. Gehen
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wir nun naher auf den Zusammenhang ein! Hccuba sagt: Ich will Ober

die Zerstörung Trojas nicht weiter klagen; beweinen will ich den ent-

setzlichen Mord, den ich selbst mit angesehen habe; ja, ich habe am

Altar selbst einen Frevel verüben sehen, gTöfser als — . Es ist klar, dafs

eine Greuelthat mit einer anderen verglichen werden soll. Bedenken wir

nun, dafs die Sprechende nicht nur die Gemahlin des frevclhafterweise

hingeschlachteten Priamus, sondern auch die Mutter Hektors ist, dessen

Leichnam schmählich von Achilles um die Stadt geschleift wurde, so er-

giebt sich der Vergleich von selbst. An den Gatten denkend, denkt He-

cuba unwillkürlich zugleich an den Sohn; an dem einen ist gcfrevelt

worden, ebenso gut wie an dem andern, und doch ist in dem einen Fall

der Frevel gröfser als im andern, weil königliche Würde und Greisenalter

dem Feinde hätten Achtung einflöfsen sollen. So wäre denn also der

Äacide, von dem die Rede ist, Achilles. (Vgl. Troad. 253: minasgue

tumüli lentus Aeacidae tuii). Des geschleiften Hektor wird auch sonst

im Stück gedacht. (Vgl. Troad. 188, 189: atd cum superbo vidor in

curru stetit etjitque habenas Uectorem et Troiam irahens). Wenn es

dann weiter beifst cum ferox scaeva manu etc., so ist unter ferox natür-

lich Pyrrlms zu verstehen: Hecuba scheut sieb, das Ungeheuer mit Na-

men zu nennen. (Ähnlich Troad. 412sqq. llium vobis modo, mihi cc-

cidit olim, cum ferus [Achilles] curru incito mca membra raperet et

gravi gemeret sono Peliacus axis pondere Hectoreo tremens.) Die Über-

setzung würde lauten: Ich habe den verabscheuungswürdigen Greuel des

Königsmordes gesehen und am Altar selbst einen Frevel verüben sehen,

gröfser als die Zügel des Äaciden, d. h. als der durch die Zügel des

Äaciden verübte Frevel. Wer Seneka kennt, stöfst sich an dieser Aus-

drucksweise, die ja freilich zuerst etwas eigentümlich berühren mag, nicht:

sie ist echt senekaisch. Ich verweise auf Oct. 9 gravior namque his

fortuna tua est d. i. denn schwerer ist dein Los als das (Los) dieser;

Phaedr. 143: maius est monstro nefas i. e. quam nefas monstro procrcato

admissum; Phaedr. 808: Mortis bclligcri pectore latior d. i. deine Brust

ist breiter als die des kriegerischen Mars (eig. [du bist] breiter als die

Brust des kriegerischen Mars).

Dafs Delhorbe die Octavia mit in den Bereich seiner Untersuchung

gezogen hat, kann ich nur billigen. Ich glaube doch*), dafs es noch ge-

*) Obwohl Ladek, nachdem er die Gründe, welche dagegen sprechen, aufgezahlt

hat, eine solche Ansicht bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung für vollkommen

ausgeschlossen erklärt (Fridericus Ladek de Octavia practczta Dissert. Vindob. 3,1 p. 7).
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lingt, 9ie als ein Werk Senekas nachzuweiseu. Mir ist sie immer als

eine Art politischer Rechtfertigungsschrii't des seines Einflusses beraubten

Ministers erschienen, der, ein eklatantes Beispiel neronischer Grausamkeit

zu Grunde legend, zeigen will, wie sein Kaiser, keinem Rat mehr fol-

gend, tiefer und tiefer sinkt. Das Stück weist nicht den Schwulst der

andern Tragödien auf; ist meine Annahme richtig, so kann das sehr na-

türlich daraus erklärt werden, dafs hier der Dichter uiederschrieb, wessen

sein Herz voll war, und nicht zu künsteln brauchte : denn einfach ist die

Sprache des Herzens. Das Werk wäre selbstverständlich erst nach Neros

Tode (mit Zusätzen von der Hand eines Zeugen seines Todes?) veröffent-

licht worden.

Bamberg. Wilhelm Summa.

158) Coraelii Nepotis Vitae. Für den Schulgebrauch bearbeitet vou

Andreas Weidner. Mit Einleitung, Namenverzeichnis und

Anhang versehen von Johann Schmidt. Mit 24 Abbildungen

und 6 Karten. Vierte verbesserte Auflage. Leipzig, G. Freytag,

1895. Ji 1.

Dio 3. Auflage dieser Neposausgabe ist bereits in der N. Ph. R.

1890, S. 372 ff. von mir besprochen. Die neue 4. Auflage weicht äusser-

lich in mehreren Stücken von den früheren ab. Der Text ist durch häu-

fige Absätze mehr in einzelne Stücke zerlegt und übersichtlicher gemacht,

sodafs es der Inhaltsangaben am Rande, welche der Herr Herausgeber in

dem Vorwort selbst „überflüssig, vielleicht sogar störend“ findet, welche

er aber doch, da „der Herr Verleger der Mode der Zeit huldigen zu

müssen glaubte“, hinzugefügt hat, nicht bedurft hätte.

Die indirekten Reden sind durch liegende Schrift hervorgehoben, ge-

sperrter Druck ist namentlich in längern Perioden zur Erleichterung des

Überblicks und des Verständnisses angewendet, mehr in den häufiger, we-

nig oder gar nicht in den selten gelesenen Vitae, auch ist zu demselbeu

Zwecke die Quantität öfter angegeben, z. B. eädem, causa interpositä,

dass/: appulsä u. s. w.
;

die Quantitätsangabe in Fremdwörtern und Namen,

bes. griechischen, ist nicht immer durchgeführt. So: Amphipölis, hemero-

drSmi, Phoenicum u. a., aber Artabanus, Hammoni, Bithyni u. s. f.

Ebenso prinziplos ist die Quautitätsangabe in dem sonst brauchbaren

Namenverzeichnis von Schmidt; die beigegebenen Bilder sind besser aus-

geführt, auch besser ausgewählt als in der 3. Auflage. Ein Anhang unter-
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richtet, unterstützt von guten bildlichen Darstellungen, über Wohnung,

Kleidung, Bewaffnung, Geldwesen, Verfassung der Griechen und Börner;

aufser drei ausreichenden Karten ist noch ein Plan der Schlacht bei Platää

gegeben. — Im Texte selbst sind ziemlich viele Veränderungen vor-

genommen; ich habe deren in I—IX und XV—XVII, welche ich ein-

gehend mit der 3. Auflage verglichen habe, abgesehen von Interpunk-

tionen, etwa 100 gezählt, welche meist die Form, z. B. Ncoclis st. Neocli

u. ä., die Orthographie z. B. reciperare st. recuperare, die Stellung z. B.

Ale. 4. 5 posilum esse st. esse positum, 9. 3 loctm sibi st. sibi locum

betreffen; hie ist vielfach durch is, Ule oder qui oder einen Namen er-

setzt, oppidum durch urbs; andere Stellen, in denen teils die frühere

Lesart wieder aufgenommen, teils neue Konjekturen gemacht sind, ent-

halten entschieden Verbesserungen, so Milt. 5, 5 pro/Iigarent st. profli-

garint, Them. 6. 6, Cim. 1. 2, Ale. 2. 2, 5. 4 stund cum st. una cum,

11. 2 cum Athcnis esset, Thras. 4. 1 magnaeque fuit gloriae, Ep. 7. 4

animadvertcrat

,

8. 3 ante cum, Pelop. 1. 3 sibi rcsistcre st. adversus

se sislere u. ö., während ich mich mit Änderungen, wie Milt. 4. 3 quare

cekri st. quam celeri, 5. 3 arbores sunt stratac st rarae, Thras. 3. 3

erat, publice st. erat publice, der Beibehaltung des Acc. bei praestare,

während doch Ep. 6. 1 Omnibus praestabat geschrieben ist, nicht ein-

verstanden erklären kann.

Bückeburg. E. Köhler.

159) Rud. Robert, Historische Studien aus dem pharmakolo-

gischen Institute der kaiserl. Universität Dorpat

5. Bd.: XV und 323 S., gr. 8. Halle, Tausch und Grosse, 1896.

12 Mark.

Der vorliegende Band enthält vier Schriften; zunächst eine Über-

setzungsprobe aus dem Kezeptbuche des Scribonius Largus nebst medizi-

nischem Kommentar von F. Binne (S. 1—99), sodann zwei Abhandlungen

über den russischen Kwas und zur Geschichte des Bieres vom Heraus-

geber (S. 100—163), endlich die normale und pathologische Anatomie

des Talmud von L. Kazenelson (S. 164—296). Daran schliefst sich ein

ausführliches Namen- und Sachverzeichnis (S. 297—323).

In den Bahmen dieser Zeitschrift gehört nur die erste und dritte

Nummer , hauptsächlich vom philologischen und kulturgeschichtlichen

Standpunkte aus. Die Studie zur Geschichte des Gerstensaftes erweist sich
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als eine aufserordentlich umsichtige, mit grofser Sachkenntnis und gesun-

dem Urteil augestellte Erörterung, die alle dabei in Betracht kommenden

Fragen gewissenhaft prüft und namentlich für die Feststellung der Heimat

des gehopften Bieres eine ganze Reihe neuer und wichtiger Gesichtspunkte vor-

führt. Aber auch die Übertragung und Erläuterung der ersten 79 Kapitel

des Scriboniusteites ist eine tüchtige Leistung. Zwar zeigt sie iro ein-

zelnen noch verschiedene Mängel, jedoch davon, dafs „die Kritik vermut-

lich nicht spärliche Fehler aufstechen werde“, wie der Verfasser S. 27

befürchtet, dürfte wohl kaum die Rede sein. In medizinischen Fragen

stand ihm Prof. Kobert als trefflicher Berater zur Seite, und im übrigen

hat ihm sein scharfer Blick und sein sicheres Gefühl meist den richtigen

Weg gewiesen. Dafs er sich nicht sklavisch an den lateinischen Wort-

laut bindet, sondern auch den Forderungen der deutschen Sprache gerecht

wird , mag eine kleine Übersetzungsprobe zeigen. § 26 der Einleitung

(Ignosccs autctn, si paucae visae tibi juerint compositioncs ct non ad

otnnia vitia scriptae. Sumus enim, nt scis, peregre nec sequilnr ms
neccssarius admodum numerus libellorum) wird folgendermafsen wieder-

gegeben: „Verzeihen aber magst du, sollte dir etwa die Zahl der Rezepte

zu gering erscheinen und nicht gegen alle möglichen Krankheiten ^Mittel

angegeben (sein). Sind wir doch, wie du weifst, fern von Hause und

haben von Litteratur nur das Allernotwendigste mitgenommen“.

Stellen, die ohne Kenntnis der lateinischen Vorlage dem Verständnis

Schwierigkeiten bereiten, sind ziemlich selten z. B. § 53, S. 18: „Der

übrige feste Teil des Zahns wird nämlich sowohl das Aufsere als auch

den Gebrauch eines Zahns darbieten“ oder § 54, S. 19: „Der Mund mufs

mit heifsem Wasser ausgespült werden. Bisweilen werden nämlich gewisser-

mafsen einige Würmchen ausgespien.“ Wie hier durch den wenig deutschen,

zu sehr an den lateinischen Wortlaut angeschlossenen Ausdruck Undeut-

lichkeit entsteht, so in andern Fällen ans dem gleichen Grunde Unschön-

heit So heifst es § 62, S. 21: „Bisweilen ist es recht lästig, wenn der

Krebs den Mund befällt, welcher, wenn er im Anfänge vernachlässigt

wurde, in kurzer Zeit zur Todesursache werden kann“ statt „der anfangs

vernachlässigt“. Das Streben, nicht allzu frei zu übertragen, hat dahin

geführt, vielfach den sich genau deckenden, aber undeutschen Ausdruck

einzusetzen und den gut deutschen in Klammern beizufügen, so § 59

bewegt (umgerührt), § 59 durcharbeiten (durchkneten), § 65 Dinge (Leiden).

Nur an wenigen Stellen werden kühne Wortbildungon gewagt wie § 59
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„sechs kugliche Teile“ oder falsche Koustruktiouen angewendet wie „das

Zahnfleisch mancher Menschen pflegt von Speichelflufs geschwollen zu

werden“ (= anzuschwellen oder geschwellt zu werden). Endlich unrich-

tige Wiedergabe lateinischer Wörter wird sich noch seltener erweisen

lassen, so § lü der Einleitung (quia medicina tum fortuna tuqne j>er-

sonis homitics aestimai), wo die beiden Ablative wiedergegeben sind „nach

Lage und Umständen“ statt „nach Vermögen und Stellung“.

Was den Kommentar anbetrifft, so konnte hier S. 29 zunächst die

Abfassungszeit der Schrift noch genauer angegeben und der Spielraum

zwischen den Jahren 43 und 48 auf die Jahre 47 und 48 eingeengt

werden (vgl. Bflcheler, Rheinisches Mus. 37, 327). Ferner sind die An-

gaben über die einzelnen Mittel ziemlich ungleich behandelt, hier die

Namenserklärung beigefügt, dort nicht u. s. f. Manches ist doppelt

gesetzt z. B. balaustium auch unter dem Stichwort mala granata. Die

einschlägige Litteratur ist gewissenhaft verwertet, doch die Schriften von

Lewy (Semitische Fremdwörter im Griechischen), Löw (Aramäische Pflanzen-

namcu), Sigismund (Die Aromata u. s f.), Hehn (Kulturpflanzen und Haus-

tiere), die grofsenteils von Kobert in seiner Geschichte des Bieres erwähnt

werdep, scheint Rinne nicht herangezogen zu haben. Aber wenn man

die Schwierigkeit der Arbeit bedenkt und erwägt, dafs noch keine deutsche

Übersetzung des Scribouius vorhanden ist, so wird mau diese Ausstellungen

nicht so hoch anschlagen und dem Verfasser vielmehr dankbar dafür sein,

dafs er Ärzten und Laien die Möglichkeit gegeben hat, einen medizinischen

Schriftsteller des Altertums bequemer kennen zu lernen, der im Gegensatz

zu vielen Standesgenossen nicht den Schwerpunkt auf die Diät, sondern

auf die Heilmittel (Rezepte) legt. Möchte sich der Verfasser recht bald

dazu entschliefsen, den noch übrigen Teil seiner Bearbeitung der Öffent-

lichkeit zu übergeben!

Eisenberg S.-A. O. Weise.

1 60 ) Arehäclogiseh-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-

Ungarn. Herausgegeben von 0. Benndorf und E. Bormaun.

Jahrgang XIX, Heft l mit 4 Lichtdrucktafeln und 29 Abbil-

dungen im Texte. Wien, Alfred Hölder, 1896. 125 S. gr. 8.

Es ist dem Referenten immer eine Freude, über diese „Mitteilungen“

Bericht zu erstatten, da sie nichts Mittelmäfsiges enthalten.

W. Gurlitt, Pettauer Antiken (S. 1—25) beginnt seinen Be-

richt über die in den letzten Jahren in und um Pettau (Poetovio) gefun-
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denen Antiken mit den Arbeiten aus Stein und zwar mit den Nutrices

Atiyustac, über die er schon iu der schwer zugänglichen Festschrift

„Franz von Krones zum 19. November 1895 gewidmet von seinen Freun-

den“ gehandelt hatte. Nach einer vorsichtigen Scheidung der Darstellungen

nach Typen handelt Gurlitt über Kultus und Darstellungen der Nutrices

überhaupt, wobei auch die Darstellungen der KouQOTQorfog aufgezählt

werden, und macht es durch Zusammenstellung derselben mit den Matres

(Matrae, Matronae) wahrscheinlich „dafs die Nutrices Augustae in Poetovio

nichts anderes sind als eine in Namen und Darstellungsform stärker

romanisierende Variante der Matres oder Matronae . . . und dafs ihr

Dienst zu Pettau im alten Glauben der Provinz wurzelte“ (S. 20 f.). Im

Gegensatz zu seiner früheren Abhandlung giebt Gurlitt zu, dafs diese

Erklärung blofs eine Möglichkeit von mehreren ist, und findet es, haupt-

sächlich auf Grund der Beobachtung, dafs die Dedikanten meist sicher

oder wahrscheinlich (kaiserliche) Sklaven sind, jetzt Tätlicher, anzunehmen,

dafs ihr Kult aus Italien in die Provinzialstadt übertragen sei als „ein

Hausdienst des kaiserlichen Hauses oder speziell der kaiserlichen Sklaven

des Zoll- und Steueramtes in Poetovio“ (S. 22). Diese Deutung ist blofs

richtig, wenn Poetovio an der Stelle des heutigen Unter-Haidin lag,

eine Identifikation, die vorläufig wahrscheinlich gemacht ist, die man aber

gerne noch durch weitere Grabungen bestätigt fände. Die Vorbilder dieser

Nutrices-Augustae-Reliefs sind im Kreise jener Bildwerke zu suchen, welche

die Kindheitspflege des Dionysos in Nysa darstellen und zwar sind es be-

sonders Sarkophagreliefs, durch die diese Kompositionen zu den Kunst-

handwerkern späterer Zeit gelangten.

F. Sarre, Reise in Phrygien, Lykaonien und Pisidien

(S. 26—57) bietet uns den archäologisch-epigraphischen Ertrag einer im

Juni-Juli 1895 unternommenen Reise, deren Hauptziel Konia (Ikouium)

war. Abgesehen von einzelnen Inschriften interessiert uns hier besonders

die Auffinduug eines Sitzes oder Thrones auf einer Felskuppe vulkanischen

Ursprunges in der Salzsteppe westlich vom Grofsen Salzsee (Tatta Lacus,

j. Tuz-tschölü) und die Beschreibung des Eflatun-Bunar, d h. Plato-

Bnmnens, des bekannten, schon oft beschriebenen Monumentes altklein-

asiatischen Stiles am Ostufer des Beischehir-Sce3, wobei die Angaben

früherer Reisenden ergänzt und vorsichtig berichtigt werden (S. 39—47).

Eingehend werden besprochen die Felsenreliefs mit einem reitenden Gotte

(Ares) hoch im Gebirge südlich vom Beischehir-See bei Zekeria-Köi
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(S. 4811'.). Dell Schluß des inhaltreicheu Reiseberichtes bildet die Be-

schreibung des interessanten, Tafel III abgebildeten Ruinenfeldes von

Siwri-Kalessi, für das sich als antiker Name aus einer Inschrift

I'ivada ergiebt.

Ernst Kalinka teilt S. 58—68 einige Inschrifteu mit, die er bei

einer Umschau in Kaufläden von Pera, Galata und Stambul und auf einem

Ausfluge iu die Umgebung Konstantinopels fand. Zu der Form Zioatiqiv=

Zwoüqiov (S. 59) vgl. man die Zusammenstellungen bei Th. Eckinger,

Die Orthographie lateinischer Wörter in griechischen Inschriften (1892)

S. 56 f. Dankbar nimmt man die genaue Mitteilung über die in Rodosto

befindliche Inschrift C.I.L. III, 728, S. 7387 entgegen (S. 61 ff.), sowie

die archaische ionische Inschrift aus Perinthos (j. Eregli) auf einer auch

archäologisch interessanten Stele. Durch die eine der Inschriften auf der

Marmor-Ara des Landgutes Köprüdsche (S. 67 f.) lernen wir eine awaytoyfj

zCov •/.ovQcajy mit einem ägxiovyäytoyog kennen, durch die andere

einen Kultus des Zeig Aoyeinjg mit dem noch unaufgeklärten vioig

Xv.
|

. . . qi ot c. Wenn der Raum ausreichen würde, aber das scheint

nicht der Fall zu sein, so könnte man vielleicht an ein neu eingeführtes

Fest oder einen Agon der Avywxffyia nach Art der Xafinadvycfio^ia resp.

Xan~[adrjÖQOftia denken und die Ergänzung vioig Ai>[ yyo(fo\qiotg (?)

versuchen. —
Als Funde in Apulum publiziert J. Jung S. 69 f. die Weihin-

schrift eines Altars für Minerva victrix, die hier als Schutzgöttin der

librarii im Hauptquartier der Provinzialarmec erscheint und die Inschrift

eines Augustalen, die sich auf die Weihung einer Exedra mit einem

Bogen an Juppiter optimus maximus Bussumarius bezieht.

Auch dieses Heft enthält eine fein durchdachte, durch keinerlei An-

merkungen belastete Untersuchung von Emil Szanto, „Zu den Tetra-

logien des Antiphon“ (S. 71— 77). Nachdem Dittenberger im

Hermes XXXI (1896) S. 271 ff. uud neucstens Bd. XXXII (1897)

S. 1—41 gezeigt hat, dafs der Verfasser der Tctralogieen nicht einmal die

Absicht gehabt habe, die in den Tetralogieon vorgeführten fingierten Rechts-

fälle auf bestehende attische Gesetze zu basieren, geht Szanto einen

Schritt weiter und weist überzeugend nach, dafs in ihnen gegen das gel-

tende Recht polemisiert wird, besonders dagegen, dafs durch dio Unter-

scheidung des di'Muog und üdncog <pövog der wahre Urheber nicht getroffen

wird, während doch jede Tötung ihre Sühne verlangt. Ohne dafs Antiphon
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oder wer immer der Verfasser der Tetralogieen sei, für eine thatsächlichc

Änderung der bestehenden Gesetzgebung plaidierte, will er doch in den

drei Tetralogieen „ an der Hand dreier typischer Fälle, die nach der Ein-

teilung des geltenden Rechtes zusammengestellt sind, eine Neuordnung

der öUai {pon/Mt nach den Grundsätzen einer subtilen Rechtsphilosophie

Vorschlägen“ (S. 76).

Nach M. Ihm S. 78 ist C.I.L. III n. 3941 statt Vidasolithanae zu

lesen Vidaso et Tianae, wodurch wir zwei neue keltische Flufsgottheiten,

Vidasus und Tiana erhalten.

Gr. G. Tocilescu setzt die in Bd. XVII S. 81 ff. begonnene Publi-

kation von Inschriften aus Rumänien hier S. 79 ff. fort. Der

Hauptwert der Publikation beruht darin, dafs zahlreiche Inschriften in

Faksimile, angefertigt von Mitgliedern des archäologisch-epigraphischen

Seminars zu Wien, mitgeteilt sind. Zu den wichtigeren gehören Nr. 5

mit Erwähnung des Sklaven Hylas, der bei der Einhebung einer 5pro-

zentigen Steuer (vicesima) beschäftigt war als vicesimar(ius), Nr. 7 Bau-

inschrift von der Rekonstruktion des Lagers der ala prima Hispanorum

vom Jahre 205 n. Chr. Auch paläographisch interessant wegen Verwen-

dung der Kursive sind die Ziegelstempel, deren zwei die cob(ors) I Fl(avia)

C(ommagenorum) für Dacia bezeugen. Die Inschriften, die unter Nr. 20ff.

mitgeteilt sind, hat Tocilescu bei seinen Grabungen beim zweiten grofsen

Denkmale von Adamklissi (civitas Tropaeensium), dem Mausoleum Trajans,

auf dessen Seiten die langen Namenreihen von im Kampfe Gefallenen

stehen, gefunden. Nr. 29 weist bemerkenswerte Vulgarismen auf, wie

auch noch andere der im ganzen 42 lateinischen Inschriften. Bei ein-

zelnen Stücken sind die Ergänzungen des Herausgebers keineswegs sicher;

ein bischen mehr Zurückhaltung oder durchgängige Andeutung der Un-

sicherheit der Ergänzungen wäre, wenn diese Bemerkung hier erlaubt ist,

gelegentlich geboten gewesen. — In Nr. 56 (S. 102) sind die christlichen

Symbole, Taube und Fisch, wie es scheint, vom Herausgebers als solche

nicht sicher erkannt worden. Der Fisch am Schlufs — ein Delphin kann

es schon darum nicht sein — steht für das bekannte christliche Mono-

gramm 1XQYX — Einzig in ihrer Art ist die aufserhalb Mangalia ge-

fundene zweisprachige Urkunde Nr. 59, die einen Bericht enthält über

die Abgrenzung des Gebietes von Kallatis mit Angabe der Entfernung

zwischen den einzelnen Grenzsteinen, die hier nicht ligoi, sondern einfach

Äi'Sot, lapides, heifsen. Möglicherweise hatte, wie S. 106 angedeutet ist,
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die ganze Termination einen viel weiteren Umfang, als es nach dieser

einen Urkunde scheinen könnte. — In Nr. 62 (S. 108) scheint es kaum

möglich, den Anfang von Zeile 3 anders zu ergänzen als zu hnaiayQ

und unter dem hratnyog mit E. Bormann einen Heerführer mit konsu-

larischer Gewalt zu verstehen'; jedoch darf man sich nicht verhehlen, dafs

die Zusammenrückung von iiraiozayig zu inazayog Bedenkeu erregt,

während das Vorkommen von xayig meines Wissens hier im Osten nicht

unerhört ist. — Zu Nr. 64 sei die Frage gestattet, ob nicht der zweit-

letzte Buchstabe ein kursives t» sein könnte, also zu lesen sei dixcti6<pQ(ov;

freilich scheint auch 6iyuxt6fQr
t
v unbedenklich wegen des gerade in dieser

Gegend häufigen Z&v y.ai ifQtyüiv der Grabschriften. — Mehr originell

als geschmackvoll ist in Nr. 65 das Verbot, das Grab irgendwie zu ent-

weihen, in die Form gekleidet: „Was du nicht willst, dafs man dir thu, etc.“:

8 ov fzioeig, zoCco tilho /n) Ttoitfotg.

Bormann behandelt S. 112— 115 Inschriften aus Umbrien,
die von ihm demnächst in C.I.L. XI, 2 herausgegeben werden. Geradezu

virtuos ist ausgeführt die Rekonstruktion der Inschrift vom Friese

des sogenannten Minervatempels von Assisi, die möglich ge-

worden ist durch peinlich genaue Beobachtung der Löcher, die von den

Nägeln herrühren, mit denen einst die Bronzobuchstaben befestigt waren.

— Sehr schön interpretiert er ferner ein unscheinbares Marmorstück aus

Ameria (j. Amelia) als ein Verzeichnis von Kulthandlungen, die sich auf

zu bestimmter Zeit in Ameria gefeierte Feriae beziehen; jetzt C.I.L. XI

n. 4346. — Die Behandlung des „martnor Pisatiraise “ (S. 120—123)

lehrt wieder einmal recht deutlich, was mit Beharrlichkeit und unaus-

gesetztem Bemühen an Inschrifttexten erreicht werden kann, die den

Epigraphiker anfänglich fast zur Verzweiflung treiben. Hoffen wir, dafs

cs zäher Ausdauer gelinge, die unter Nr. 4 kurz besprochene Bauin-

schrift aus Fauo, dem alten Fanum Fortunae, jetzt C.I.L. XI, n. 6222,

die uns vorläufig noch mehrere Rätsel aufgiebt, vollständig zu erklären.

Frauenfeld (Schweiz). Otto Scbolthers.

161
) Friedr. Ad. Heinichen, Lateinisch-deutsches Schulwörter-

buch. Sechste verbesserte Auflage, bearbeitet von C. Wagener.

Leipzig, B. G. Teubner, 1897. XXIX u. 926 S. Lei. 8.

geb. Jt 1 . 50

Das vielleicht verbreitetste Schulwörterbuch der lateinischen Sprache

hat hier von berufener Hand eine ebenso sorgfältige wie geschickte Neu-
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bearbeitung erfahren. Wagencr, durch seine Arbeiten auf ähnlicheu Ge-

bieten zu einer solchen Aufgabe vorbereitet wie wenige, hat dem ITei-

nichenschen Buche eine Gestalt gegeben, die es fortan als besonders ge-

eignet und praktisch für seine Zwecke erscheinen läfst. Diese erstrecken

sich nicht blofs auf die Schule im engsten Sinne, wenigstens nicht inso-

weit heute der Kreis der auf Schulen gelesenen Schriftsteller beschränkt

ist; Heimchen hatte alle diejenigen Autoren berücksichtigt
,

die für die

Schule in Frage kommen können (z. B. auch Sueton, Plautus, Proper/.),

und der Herausgeber hat wohl daran gethan, diesen Kreis festzuhalten.

So bleibt das Buch für manche Hand auch nach der Schule brauchbar.

Für diesen Zweck ist W. noch in der Weise bedacht gewesen, dafs er

den Vorrat der Wörter noch etwas vermehrt hat. Auf Feststellung der

Lesarten, auf Orthographie, Stilistisches und Grammatisches (namentlich

die Formenlehre, worin W. als Herausgeber von Neues Formenlehre und

Verfasser des Handbüchleins der „ Hanptschwierigkeitcn der lat. Formen-

lehre“ Autorität ist) hat der Herausg. besonderes Gewicht gelegt. Überall

sind nur völlig gesicherte Resultate verwertet; auf Etymologie ist nur

sparsam, auf Semasiologie wohl gar nicht ciugcgangen, philologische Dis-

ziplinen, die vielfach noch zu sehr mit Hypothesen arbeiten, als dafs für

ein Schulbuch schon überall brauchbare Resultate vorlägeu. Hatte da-

gegen schon Heinicheu und sein erster Herausgeber Dräger auf Antiqua-

risches ein grofses Gewicht gelegt, so hat W. noch mehr Angaben über

Mythologie, Geschichte, Geographie, Realien gemacht und manchen Ar-

tikel der Art vervollständigt oder neu hinzugefügt; so wird der Schüler

auch in dieser Beziehung alle wünschenswerte Auskunft finden, die ihm

seiue Vorbereitung erleichtert und ihm die Arbeit zu einer Lust macht,

er hat zugleich ein ausreichendes Reallexikon. Was die übrige Einrich-

tung des Wörterbuches betrifft, so sind den Substantiven der Genetiv, den

Verben die Stammformen hinzugefügt, wo dem Anfänger irgend Zweifel

soin können (warum aber z. B. nicht bei abrado?); wo die Stammformen

nicht Vorkommen, ist es angedeutet. Bezeichnende Konstruktionen sind

überall zahlreich hiuzngefügt, oft der Schriftsteller, mitunter die Stelle

citiert; die Beispiele sind zahlreich und durchweg instruktiv, wo nötig,

mit hinzugefügter passender Übersetzung. Das Klassische, Dichterische,

Nachklassische ist durch deutliche Zeichen kenntlich. In typographischer

Beziehung ist das Buch überhaupt sehr praktisch und übersichtlich ein-

gerichtet, der Druck ist sauber, für das Auge bequem und auch (abgesehen
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von wenigen unwesentlichen Versehen, die stehen geblieben sind) korrekt.

Ein beachtenswerter Vorzug ist es, dafs durchweg die Quantitätsbezeich-

nungen binzugefügt sind, auch bei den positionslangen Silben, so dafs Ober

jedem Vokal — mit sehr wenigen Ausnahmen, wo eine Sicherheit nicht

zu erzielen ist, und natürlich mit Ausnahme der Diphthonge — ein Zeichen

der Länge oder Kürze steht, ein zum erstenmal in einem Schulwörterbuch

vollständig durchgefuhrter Versuch. Sicherlich wird der Herausg. sich

nicht blofs bei denjenigen, die auf richtige Aussprache nach der Quantität

Gewicht legen, hierdurch Dank erwerben.

Zwei dankenswerte Beigaben hat W. dem Wörterbuche einverleibt

oder vielmehr vorangeschickt. Die eine ist eine etwa vier Seiten umfas-

sende Skizze der Entwickelung der römischen Litteratur mit den wich-

tigsten, für den Schüler wissenswerten Namen und einer knappen und

treffenden Charakteristik. Namen wie Livins Andronicus, Naevius, Ennius

hätten vielleicht durch irgendein typographisches Merkmal von anderen

unterschieden werden können, um dem Anfänger anzudeuten, dafs ihre

Werke uns nicht erhalten sind. Die zweite Beigabe ist ein zwölf Seiten

umfassender Abrifs der Stilistik. Hierin giebt W. nicht blofs Regeln,

sondern auch kurze Betrachtungen und logische Entwickelungen des Sprach-

gebrauchs — eine Summe von Beobachtungen, die den gewiegten Kenner

der Sprache bekunden. Durchgehends werden die dem Sprachgebrauche

zugrunde liegenden logischen Anschauungen im Lateinischen und Deutschen

einander gegenübergestellt. Dafs in so engem Rahmen nichts Erschöpfen-

des gebracht werden kann, ist klar; aber W. will auch wohl dem reiferen

Schüler damit nur Anregungen und sicher leitende Winke geben, und

diesen Zweck wird er erreichen. Die Hauptsachen der Stilistik umfafst der

Abrifs, und sie sind durch geschickt ausgewählte Beispiele veranschaulicht.

Das Heinichensche Wörterbuch hatte in dem vor drei Jahren er-

schienenen Schulwörterbuch von Stowasser einen gefährlichen Konkurrenten

erhalten, da das letztere durch seine Anordnung, Übersichtlichkeit, Ein-

gehen auf Etymologie und verhältnismäfsige Ausführlichkeit unbestreitbare

Vorzüge bat. In der neuen Ausgabe wird unser Wörterbuch diese Kon-

kurrenz siegreich bestehen
; denn abgesehen von dem handlicheren Format

und niedrigeren Preis von Heinichen-Wageners Buch, hat dieses nirgends

sich, wie mitunter das Stowasserscbe, auf unhaltbare Hypothesen inbezug

auf Etymologieen eingelassen, hat auf Antiquarisches und Geschichtliches

ein ganz besonderes Augenmerk gerichtet, hat einen gröfseren Kreis von

Schriftstellern in Betracht gezogen als jenes.

Hanau. O. Wackermann.
Kur di« Bediktion vernntwörtlich Dr. E. luöwlg in

Druck und Verlag von Friedrloh Andrea« Pertha» in Qotha.
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162) G. Helmke, De Demosthenis codicibua quaestiones se-

lectae. Pars I. D. J. Berolini, Mayer & Mueller, 1896. 43 S. 8.

j* 1. 20.

Die Abhandlung umfafst 4 Kapitel: I. De familia Atticiana (p. 1—6);

II. De Useneri sententia (5—7); III. Quae ex Harpocratione de Dem. co-

dicibus eruere et discere liceat (7—36); IV. (p. 36—41). Wenn hier die

Inhaltsangabe — de codicibus Demosthenis ipsis, wie am Schlufs des

III. Kap. angekündigt wird — fehlt, so mag der Herr Verf. sich wohl

geniert haben, dieselbe als Überschrift in Evidenz zu setzen, weil der

Leser etwa denken könnte, die quaestiones selectae handelten gröfstenteils

de Dem. codicibus non ipsis! Dieses ist nun zwar nicht der Fall, aber

es liegt doch dem formalen Mangel etwas Mangelhaftes in der Qliederung

der Dissertation zugrunde.

Im I. Abschnitt entwickelt H. neuerdings die Gründe, welche man

schon öfters für den attikianischen Ursprung des cod. ^ geltend gemacht

hat. Aber nicht blofs 2,
sondern alle unsere Hss. des Dem. seien atti-

kianisch, weil Sprossen eines gemeinsamen (attikianischen) Stanimcodex.

Dafür nämlich sprechen, wie im II. Kap. gegen Usener gezeigt wird,

innere und besonders äufsere Gründe. Eben dasselbe und manches andere

bezeugt Harpokration : Aus verschiedenen Stellen seines Lexikons erhellt,
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dafs ihm eine nicht - attikianische Rezension des demosth. Textes vorlag,

eine Rezension, die an manchen Stellen von der unserer Hss. abweicht

und vieltacb, namentlich in den Lemmata, bessere Lesarten als diese letz-

teren bietet (III. Kap.).

Darin hat Verf. ohne Zweifel recht, dafs uusere demosth. Hss. ins-

gesamt auf einen gemeinsamen Archetypus zurückgehen, und dafs eben

deshalb alle aus einem A 1 1 i c u s eiemplare stammen, wenn .£ daher

stammt. Allein die Gründe, welche man bisher für die Wahrheit dieser

letzteren Annahme beigebracht hat, sind, so lange kein neues Beweis-

momeut hinzukommt, durchaus nicht beweiskräftig. Wenn II. meint, dafs

die viri docti nostrae aetatis fere oranes A für attikianisch halten, so

glaubt Ref. dagegen, dafs zur Stunde die allermeisten Demostheniker mit

Blafs übereinstimmen: 'Der Versuch, unsere Überlieferung in S (i") an

diese y/rriziBra anzuknüpfen, konnte nicht erfolgreich sein.’ Zu beklagen

ist dies, nebenbei bemerkt, so lange nicht, bis die von manchen voraus-

gesetzte Vorzüglichkeit der Atticusrezension wirklich erwiesen sein wird.

Das alles hat zuletzt (1893) Lipsius in seiner gehaltvollen Abhandlung

‘Zur Textgeschichte des Dem.’ so überzeugend dargethan, dafs H. um so

weniger gegen ihn aufkommen wird, als er dessen Argumentation nicht

immer richtig aufgefafst hat.

Ara ausführlichsten und recht dankenswert ist der dem rhetor. Lexi-

kon des Harpokration gewidmete Abschnitt. Hier bespricht H. mehr oder

minder eingehend alle jene (42) Lesarten in den von Harp. citierten De-

mosthenesstellen, welche von unseren sämtlichen Hss. abweichen, und plä-

diert für eine möglichst weitgehende Bevorzugung derselben. Er geht

aber doch in seinem im ganzen freilich lobenswerten Eifer manchmal zu

weit. So z. B. will er D. 5, 18 mit Harp. (u. ixde^dfievog) lesen: ex-

äi^aa!}ai tQv — tcerrgayiuytov st. mit den Hss. txdtxeo9ai 1

1

tdv st., als

könnte wirklich rt hier fehlen, und als hätte Harp. sonst über den Sinn

des Zeitworts nicht im Zweifel sein können ! — Nach den Hss. heilst es

bei D. 27, 1 : (et ftiv ißotfkt [Aipoßog) dixaia jioiüv 1) rregt (Sr

diaqtQointta toig olxetotg iititqhtetv. Im Leiikon (u. initQOJii'jv od.

tnnqintiv) dagegen lesen wir: dixaia nouiv negi d. xolg ts olx.

Itiitq. Der librarius archetypi communis codicum Dem., meint H., habe

den Text geändert und entstellt, weil er den eigentümlichen Gebrauch

des Verbums iniTQinuv, den Harp. hat erläutern wollen, nicht verstanden

habe. Aber derselbe Grund, das ohne direktes Objekt gesetzte imTtpMir
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(nt’i) zu erläutern, war bei der einen Lesart so gut wie bei der andern

vorhanden. Dabei kommt es auf die Stellung des negi uiv biarp. gar

nicht an, das ja, ins erste Satzglied gestellt, dem Sinne nach auch zum

zweiten gehören würde. Weil jedoch jener Präpositionalausdruck im

zweiten Satzteil besser untergebracht ist und weil Dem. sonst nirgends

zwei Satzglieder in epischer Weise mit re ohne entsprechendes xai ver-

knüpft, so hatten die Herausg. des Dem. vollständig recht, die Lesart

des Lexikons, ich will nicht sagen unberücksichtigt zu lassen, aber doch

nicht in den Text zu setzen.

Ist es nun in den eben berührten Fällen mehr als wahrscheinlich,

wie es in andern auch nach H. sicher ist, dafs die in Harp.s Lexikon vor-

handene Lesart verderbt ist, so darf man auch anderswo Bedenken tragen,

eine gut beglaubigte Lesart mit derjenigen des Grammatikers zu vertau-

schen, wo diese an sich in gleichem Grade befriedigt, aber nicht besser

beglaubigt ist. Lehrreich ist in dieser Beziehung D. 54, 26: tQv

nagbvtiov fjftJv xa9‘ l'va olzcooi jrgbg zbv ßiof-ibv Uyoneg xai e^ogxiZov-

reg (xai ygaqovieg fiagzvgtag — ). So heifst es — abgesehen von der

falschen Form obzoal in mehreren alten Ausgaben — in allen Hss. und

ältern Ausgaben des Dem. Bei Harp. (u. Xi9og) dagegen: zßv t» n.

xa9' Vva fjfiiv oft. xal /rgog ibv Xi9ov ciy. xal e^ogxoCvzeg. Das zu

erklärende Lemma stand ohne allen Zweifel iu Harp.s Exemplar. Auch

ist weit eher anzunehmen, später sei bei Dem. Xt9ov durch ßwuov, als

ßiouov durch Xi9ov erklärt und verdrängt worden. So haben denn auch

längst verschiedene Gelehrte Xl9ov für das Echte gehalten, und Dindorf

war wohl berechtigt, dieses Wort in den Text zu setzen, mag auch z. B.

Isae. 2, 31 uiioaavttg — ngbg rQ ßu/jQ sagen. Seinem Vorgänger ist

Blafs gefolgt, wenn auch gewifs mit schwerem Herzen und nur mit dem

tröstlichen Gedanken, die dadurch entstehende Kürzenhäufung sei ein Be-

weis ‘ aliud quid vitii latere’ ! Ganz anders liegt die Sache bei den übrigen

Bestandteilen des von Har]), citierten Satzes, mag er selbst sie so gelesen

oder mögen die Abschreiber seines Lexikons sie so gestaltet haben: Das

xai vor rtgbg i. X. Uyovzsg hat kein Herausg. des Dem., auch Blafs nicht,

aufgenommen, weil das Polysyndeton hier wirklich nicht am Platze wäre;

die unnatürliche Stellung des fjulv nach xa!>' tva — bei Suidas sollte

wohl die Änderung des ijiüv in fjfjßv eine Remedur sein — hat ebenso

wenig jemand gebilligt. Bei dieser Sachlage wird es nun auch zum we-

nigsten zweifelhaft, ob i^ogxiCovzeg durch tlgogxoCvzeg zu ersetzen sei.
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Freilich sind efogxoC-v die ältern, bis gegen Mitte des 4. Jahrh.

v. Cbr. so ziemlich allein vorkommenden Formen; doch kamen SqtuCw,

i^oQxi%etv ebenso wie manche andere jüngere Sprachformen noch in der

Rednerzeit in Gebrauch. Dem. gebraucht (seit 332) dreimal 6qvu£siv und

zweimal <5gxoCv; bei Aesch. 2, 85 und (im Med.) 87 findet sich i^oQxt-

Cttv ohne Variante in allen Hss. und Ausgaben. Wenn nun also auch

Dem. neben zweimaligem oqxoCv (21, 65; 45, 58) einmal nach dem

einstimmigen Zeugnis aller Hss. il;o(>*i£eiv in einer Rede gebraucht, die

eher ins J. 341 als früher fällt, so wird es am Ende doch am geratensten

sein, diese Form nicht mit Blafs und Rosenberg gegen die von Harp. ge-

botene zu vertauschen und sie dann auch mit Preuf3 aus dem Index De-

mosthenicus ohne Spur verschwinden zu lassen.

Auf andere Stellen können wir uns hier nicht weiter einlassen, auch

nicht auf die beachtenswerten Bemerkungen, welche der Verf. am Schlüsse

*des III. Kap. über das Verhältnis Harpokrations zum Texte der dritten

Philippika macht. Im letzten Abschnitt wird nach einer kurzen Reka-

pitulation noch hinzugefügt, die von Harp. benutzte Ausgabe müsse von

der des Atticus auch aus dem Grunde verschieden gewesen sein, weil sie

Aktenstücke enthalten habe, die nach Christ im attikian. Archetypus

fehlten; auch werde ja die Existenz einer älteren Rezension durch die

Schriften des Dionys und Libanios sowie durch verschiedene Papyri be-

zeugt. Trotzdem sei die Autorität unserer Hss. doch nicht so gering an-

zuscblagen. Damit sind wir durchaus einverstanden. Die Papyri, welche

Demostheniscbes enthalten, sind, wie Lipsius dargethau, im ganzen nicht

wertvoller als unsere bessern Hss., und mit der von Dionys benutzten

Rezension stebt’s um nichts besser: ' Hunc enim codicibus 2L multo

peiorem textum habuisse vulgatisque simillimum’ hat noch jüngst Bethe

als eine bekannte Sache bezeichnet. Um so mehr müssen wir dem Verf.

recht geben, wenn er am Schlüsse seiner Abhandlung das Verfahren von

Blafs mifsbilligt, der gar zu leicht und willkürlich aus rhythmischen

Gründen Änderungen am überlieferten Texte vornehme. Nur müfsten die

Belege für den Tadel besser gewählt sein.

Feldkirch. W. Fox.
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163) C. Licini Calvi reliquiae, Mition complöte des fragments et des

tömoignages, etude biographique et littdraire par F. Plcssls,

avec un essai sur !a poldmique de Cicdron et des Attiques par

J. Poirot. Paris, C. Klincksieck, 1896. III u. 106 S. 8.

Die vollständige Sammlung der poetischen und prosaischen Überreste

des C. Licinius Calvus verbunden mit einem Kommentare sowie den Zeug-

nissen über diesen Schriftsteller ist eine verdienstliche Arbeit, deren Wert

durch die nachfolgende biographische und litterarische Studie noch erhöht

wird. Eine Vermehrung der schon öfter zusammengestellten poetischen Bruch-

stücke war zwar nicht zu erwarten. In eine solche Sammlung gehören

auch alle unsicheren Bruchstücke, über die noch nicht jeder Zweifel gelöst

scheint. Daher läfst sich gegen die vorsichtige Anführung des auf Celio

Rodigni zurückgehenden Fragm. 20 nichts einwenden, dem Calvus gehört

es aber schwerlich an, und die Deutung auf Tullius Laurea hat grofse

Bedenken. Dann hätte auch aus Diomed. art. gramm. I p. 24 efjor auf-

genommen werden können, wo Keil statt des handschriftlichen Cavius

wahrscheinlich richtig Calvus vermutet hat. Dagegen ist das in Senec.

contr. I praef. 12 enthaltene und bisher übersehene Fragm. mit Recht

dem Calvus zugewiesen. In Fragm. 8 Poüentetnque deum Venerem ist

mit Macrobius und Servius deum als Acc. zu fassen. In Fragm. 12

(Prob. IV 226, 1, 9, nicht 6) bieten die Ms. nicht vestinis, sondern das

ebenso unverständliche vistinis. — Die Zeugnisse enthalten eine Anzahl

störende Druckfehler und Versehen: es mufs heifsen III exituras statt

ituras und consilium meum statt c. eum, in XXVI ex quibus statt et

qtiibus, in XXVII (Tac. de or. 26) producerd statt opponeret, das aus

einem später folgenden oppotieremus entstanden zu sein scheint, XXXII

steht bei Plin. ep. V 3, 5. Das Zeugnis XII aus Plin. H. N. XXXIV

18, 166 ist unvollständig mitgeteilt. Ebenso hätte Catull 14 vollständig

abgedruckt werden müssen, da nicht nur die angeführten Verse sich auf

Calvus beziehen, sondern das ganze Gedicht. Unerklärlich ist mir, wie

Catull 50 Hestemo, Licini, die otiosi lusimus etc hat wegbleiben können,

da das Gedicht dem Calvus doch zweifellos gewidmet ist Der Verfasser

hätte in seiner biographischen Studie unmöglich die ausschliefslich ernste

Richtung der Muse des Calvus so sehr betonen können, wenn er dies

Gedicht berücksichtigt hätte. Der litteralor Sulla, den Calvus nach

Catull 14 verteidigt hatte, kann nicht Cornelius Epicadus gewesen sein,

der picht den Namen Sulla führen konnte.
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Den Grundton der hierauf folgenden .biographischen und literarischen

Studie* über Calvus bildet die allerdings berechtigte Klage um den Ver-

lust seiner Werke. Die Würdigung des Calvus selbst zeigt ein liebevolles

Versenken in diese interessante Persönlichkeit, und wir begegnen mancher

guten und feinsinnigen Bemerkung. Der Zweifel Weicherts an der Rich-

tigkeit des Vornamens Gaius hätte aber nicht wiederholt werden sollen.

Die Reihenfolge der Namen Gaius Macer Licinius Calvus ist doch min-

destens nicht die übliche. Die Biographie beginnt mit den ersten geschicht-

lichen Vertretern der gens Licitiia, welche den Namen Calvus führten,

wozu die Bemerkung (vgl. Drumann) gefügt werden konnte, dafs unser

Dichter wahrscheinlich nach einem solchen berühmten Licinier von seinem

geschichtskundigen Vater seinen zweiten Beinamen erhielt. Ferner wäre

es wohl von Interesse gewesen, mitzuteilen, dafs der Vater Licinius Macer

nach Valerius Maximus sich das Leben nahm, ehe der Prätor Cicero seine

Verurteilung verkündigen konnte, um seinem Sohne das Vermögen zu

erhalten. Die nur unvollständig mitgeteiltc Erzählung des Valerius Maxi-

mus, welche sich wohl mit Cic. ad Att. 1 4 vereinigen läfst und der im

Gegensatz zu Plessis merkwürdigerweise Poirot in seiner Abhandlung folgt,

hat überhaupt mehr die Wahrscheinlichkeit für sich als die Anekdote bei

Plutarch. Von dieser Niederlage des Vaters vor dem Prätor Cicero wird

dann von dem Verfasser allzu sicher auf eine dauernde Voreingenommen-

heit des Sohnes gegen jenen geschlossen. Wenn Calvus eine gerechte

Natur war, und das scheint sein Verhalten gegen Asiuius Pollio in dem

Prozesse des Cato zu beweisen, so trug er ihm nicht nach. Es giebt hier-

für Beispiele. Aufserdem war ja Cicero nicht gerade der Ankläger, wie

Ribbeck in seiner Geschichte der römischen Dichtung behauptet, sondern

der Vorsitzende des Gerichtshofes. Alle Zeugnisse sprechen dafür, dafs

zwischen beiden grofsen Rednern nur ein auf der Verschiedenheit ihrer

Naturen beruhender wissenschaftlicher Streit und eine ausgesprochene

Rivalität, nicht ein persönliches Zerwürfnis herrschte. Die Energie, die

rastlose Thätigkeit und der sittliche Ernst des Calvus werden gut gezeichnet,

damit verträgt sich aber sehr wohl, dafs er ähnliche leichtfertige Liebes-

lieder wie Catull gelegentlich gedichtet hat. Sehr schön und poetisch

ist die Schilderung seiner Geliebten oder Gemahlin Quintilia gegenüber

der Verführerin Clodia-Lesbia, aber es ist doch nur ein Phantasiegebilde

im weiten Bereiche der Möglichkeit. So geht Plessis sehr weit, wenn

er z. B. die Frage stellt: Wer weifs, ob die aufserordentliche Thätigkeit
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dieses jungen Mannes, dessen kurzes Leben reicher und infolgedessen länger

war als ein gewöhnliches, nicht zu einem grofsen Teile dem wohlthätigen

Einflüsse der Quintilia zu danken ist?

Die ausführliche Darstellung des Streites der Attiker unter den

römischen Rednern mit Cicero von J. Poirot (S. 68— 102) dürfte in

Einzelheiten Widerspruch erfahren, das Wesen der Schule selbst aber ist

im allgemeinen gewifs richtig erfafst und dargelegt. Wenn die Stellung

des Asinius Pollio zu dem Pataviner Livius mit dem Verhältnis der

Attiker zu dem Arpinaten Cicero verglichen wird, so mufs man Einspruch

erheben. Der Unterschied ist zu grofs: Cicero brauchte sich die urbane

Redeweise nicht erst mühsam anzueignen, sondern war darin erzogen.

Dafs die Attiker den oratorischen Rhythmus im Prinzip verwarfen, ist

trotz Cic. Brut. 77 nicht glaublich, am wenigsten bei Calvus. Der Ver-

fasser meint drei Strömungen in der römischen Beredsamkeit unterscheiden

zu können: eine aristokratische, vertreten durch Scipio Amilianus, die

Gracchen und die Attiker, eiue plebejische, vertreten durch Cato und

weiterhin durch Cicero, und eine stark unter griechischem Einflüsse

stehende, vertreten durch Catulus und Hortensius. Der genauere Nach-

weis dürfte um so schwerer zu erbringen sein, als diese drei Ströme oft

und lange genug in einem Bette zusammengeflossen sind.

Gera (Keufs), R. Büttner.

1 64) K. Brugmann und B. Delbrück, Grundrifs der vergleichen-

den Grammatik der indogermanischen Sprachen.

Erster Band. Einleitung und Lautlehre von K. Brmrmnun.

Erste Hälfte (§ 1 bis 694). Zweite Bearbeitung. Strafsburg,

K. J. Trübner, 1897. XLVII und 622 S. 8. .4 16.

In dem Zeiträume von über zehn Jahren, welche seit dem Erscheinen

der ersten Auflage dieses Grundrisses verflossen sind, ist nicht nur durch

eine aufserordentlich grofse Zahl von Einzeluntersuchungen, die sich mit

Problemen der indogermanischen Lautlehre im allgemeinen oder mit

solchen der einzelnen indogermanischen Sprachen im besonderen beschäf-

tigen, unsere Kenntnis der indogermanischen Sprachgeschichte nach vielen

Seiten hin erweitert und mannigfach vertieft worden, sondern es ist auch

eine beträchtliche Anzahl von Bearbeitungen der Grammatik und des

Wortschatzes der einzelnen indogermanischen Sprachen erschienen, welche

selbstverständlich dieser Neubearbeitung mancherlei schätzbare Förderung
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brachten, zugleich aber auch den Bearbeiter in die Notwendigkeit ver-

setzten, zu den Ergebnissen dieser gesamten weitverzweigten Forschung

Stellung zu nehmen und sie im Rahmen seines Grundrisses zu verwerten.

Es möge dem Referenten gestattet sein, auf die wichtigsten Arbeiten der

letzteren Kategorie hier hinzuweisen. Da ist vor allem der Ersehliefsung

eines neuen Zweiges der indogermanischen Sprachen, des Albanesischen,

durch Gustav Meyer zu gedenken. Sein etymologisches Wörterbuch

der albanesischen Sprache (Strafsburg 1891) und der dritte Teil seiner in

den Sitzungsberichten der k. Ak. d. Wiss. zu Wien 1892 (Bd. CXXV)

erschienenen albanesischen Studien, der sich mit der Feststellung der

Lautlehre der aus der indogermanischen Grundsprache ererbten Bestand-

teile des Albanesischen befafst, haben im Verein mit der bereits 1888 er-

schienenen kurzgefafsten albanesischen Grammatik (verbunden mit Muster-

stöcken und Glossar und daher eigentlich zunächst mehr dem Zwecke der

praktischen Erlernung dieser Sprache dienend) es möglich gemacht, dafs

Brugmann in dieser zweiten Auflage auch das Albanesische , auf das in

der ersten Auflage nur gelegentlich Rücksicht genommen war, berück-

sichtigen konnte. Wenn ich weiter den arischen Zweig der indogerman.

Sprachen in Betracht ziehe, so sind hinsichtlich des Indischen Uhlen-

beck, Handboek der Indische klankleer, in vergelijking met die der In-

dog. samtaal (Leiden 1894) und insbesondere Wackernagel, Altindische

Lautlehre I (Göttingen 1896) zu nennen, welch’ letzterer uns die erste

auf vergleichender Betrachtung beruhende deutsche Darstellung dieses

Teiles der altindischen Grammatik in geradezu vorzüglicher Weise ge-

bracht hat. Für die iranischen Sprachen kommen insbesondere Jackson,

An Avesta grammar in comparaison with Sanskrit (Stuttgart 1892) und

die Behandlung des Gegenstandes durch Bartholomae in dem Grund-

rifs der iranischen Philologie, herausgegeben von W. Geiger und E. Kuhn

(Strafsburg 1895 ff.) in Betracht.

Mehrere neue Gesamtbearbeitungen hat ferner das Griechische er-

fahren. In dieser Hinsicht erinnere ich besonders an D. Pezzi, La lin-

gua Greca antica, breve trattazione comparativa e storica (Breve encicl. syst

di fil. greca e latina VI, vgl. Jahrg. 1888 dieser Zeitschrift, S. 106 ff.), an die

dritte von Blass besorgte Auflage des ersten Bandes der Kühnerschcn

Grammatik, endlich an GnstavMeyer, Griechische Grammatik, 3. Aufl.

(Leipzig 1896), die ich im laufenden Jahrgang dieser Zeitschr. S. 233 ff. ange-

zeigt habe. Im Anschlüsse an diese Gesamtdarstellungen der griechischen
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Grammatik mufs das vortreffliche Buch von Kretschmer, Einleitung in die

Geschichte der griechischen Sprache (Göttingen 1896) erwähnt werden,

dessen Schwergewicht allerdings mehr auf die linguisti3ch-paläontologische

nnd ethnographische Seite fällt. Thatsächlich hat Brugmann die Ansicht

des eben genannten Gelehrten Ober die Urheimat der Indogermanen S. 22,

wenigstens über „die für uns nächst erreichbaren Ursitze“ derselben, ge-

billigt. Auch auf diejenigen Werke soll hier hingewiesen werden, welche

der griechischen Dialektologie gewidmet und daher natürlich auch für die

geschichtliche Darstellung der griechischen Sprache von grofser Wichtig-

keit sind. Es sind dies Meister, Die griechischen Dialekte II: Äolisch,

Arkadisch, Kyprisch (Göttingen 1889), Hoffmann, Die griechischen Dia-

lekte in ihrem historischen Zusammenhänge mit den wichtigsten ihrer

Quellen dargestellt, I. der südachäische Dialekt (Arkadisch und Kyprisch),

Göttingen 1891 und II. der nordachäische Dialekt (Thessalisch und Asia-

tisch-äoliscb), ib. 1893, worüber ich auf meine Referate in dieser Zeit-

schrift, Jahrgang 1892, S. 1 55 ff. und 1894, S. 44 ff. verweise, endlich

Smyth, The Sounds and Inflections of the Greek Dialekts I. Jonic. Ox-

ford 1894 (vgl. Jahrg. 1895 dieser Zeitschr. S. 89 ff.). Was die latei-

nische Sprache anlangt, sei es gestattet, auf die im Jahre 1889 erschienene

zweite Bearbeitung meiner Laut- und Formenlehre in J. v. Müllers Hand-

buch für klassische Altertumswissenschaft, sowie auf den gleichfalls vom

Referenten bearbeiteten ersten Band der historischen Grammatik der lat.

Sprache (Leipzig 1894 und 1895) aufmerksam zu machen, und besonders

hervorgehoben möge werden Lindsay, The Latin language, an historical

account of latin sounds, stems and fleiions (Oxford 1894), vgl. meine Aus-

führungen in dieser Zeitschrift 1895, S. 187 ff. Das lange ziemlich stief-

mütterlich behandelte Gebiet der oskisch - umbrischen Dialekte hat nach

den Spezialuntersuchungen von Bronisch und Buck eine ebenso allsei-

tige als eingehende Darstellung erfahren durch R. v. Planta in seinem

zweibändigen vortrefflichen Werke „Grammatik der oskisch - umbrischen

Dialekte“ (Strafsburg 1892 und 1897). Auf dem Gebiete des Germani-

nischen sind für den vergleichenden indog. Forscher unter den in dem

letzten Dezennium erschienenen Büchern von besonderer Bedeutung No-

reen, Abrifs der urgermaniseben Lautlehre mit besonderer Rücksicht

auf die nordischen Sprachen (Strafsburg 1894), Streitberg, Orgerma-

nische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der altger-

manischen Dialekte (Heidelberg 1896), und die betreffenden Abschnitte
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in dem von Paul herausgegebenen Grundrifs der germanischen Philologie

I (Strafsburg 1891). Aufserdem seien noch besonders hervorgehoben:

Kauffmann, Deutsche Grammatik, 2. Aull. (Marburg 1895) und Wil-

manns, Deutsche Grammatik, 1. Bd
, 2. Aufl. und 2. Bd. (Strafsburg

1893 und 1896), welche beide Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch

behandeln. Endlich haben auch die beiden Glieder des baltisch-

slavischen Zweiges der indog. Sprachen, das Preufsische und Litau-

ische, in Berneker (Die preufsische Sprache, Text, Grammatik,

Etymologisches Wörterbuch, Strafsburg 1896), und Wiedemann
(Handbuch der litauischen Sprache, Strafsburg 1897) kundige Bearbeiter

gefuuden, die eine durchaus auf der Höhe der gegenwärtigen wissenschaft-

lichen Forschung stehende Darstellung der beiden genannten Sprachen ge-

liefert haben. Die eben gegebene Aufzählung dor wichtigsten Gesarat-

bearbeitungen von Grammatiken, beziehungsweise abgeschlossenen Ab-

schnitten derselben von indogermanischen Einzelsprachen vermag jedoch

dem der Sprachwissenschaft fern stehenden Philologen noch lange keinen

ausreichenden Einblick in das rege Leben und die eifrige Detailforschung

zu verschaffen
,
welche, nicht zum geringsten Teil gerade durch die erste

Auflage des Brugmannscheu Grundrisses augeregt und hervorgerufen, in

dem letzten Jahrzehnt geherrscht haben. Es würde viel zu weit führen,

hier ausführlich auf die so aufserordentlich schwierigen, für die zukünf-

tige Forschung unendlich wichtigen Untersuchungen über die urindoger-

mauische Betonung einzugehen, die in Hirts, von manchen Seiten mit

Unrecht angefocbtenein, Buche „Der indogermanische Accent“ (Strafsburg

1895) eine vorläufige, gewifs in manchen Punkten verfehlte, aber nichts-

destoweniger für die kommende Forschung zur Basis dienende Formulierung

erfahren haben. Auch die zahlreichen Einzeluntersuchungen, die zu we-

sentlich anderen Ansichten über den Ablaut (Vokalabstufung) geführt

haben und denen auf dem Gebiete des Konsonantismus insbesondere die

Lehre von den Velarlautcn so manche Aufklärung zu verdanken hatte,

können hier nicht aufgeführt werden. Jedoch will ich nicht unterlassen,

auf einen allgemein orientierenden Aufsatz zu verweisen, den einer der

berufensten jüngeren Forscher auf dem Gebiete der indogermanischen

Sprachwissenschaft, W. Streitberg, in Nr. 151 der Beilage der „Mün-

chener Allgemeinen Zeitung“ uuter dem Titel „Die indogermanische Laut-

forschung im letzten Jahrzehnt“ veröffentlicht hat und in dem mit der

dem Verfasser eigentümlichen Klarheit und Schärfe des Ausdrucks ein
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anschauliches Bild der Ergebnisse der Forschung auf dem bezeicbneten

Gebiete entworfen ist.

Doch es ist nachgerade Zeit, zu unserem Buche speziell zu kommen.

Da scheint es mir denn im Interesse der Leser dieser Zeitschrift am

meisten dem Zwecke dieser Anzeige entsprechend, zuerst den Inhalt

dieser neuen Auflage der ersten Hälfte des ernten Bandes mit dem der

ersten Auflage zu vergleichen. Was nun zunächst den änfseren Umfang

anlangt, so führe ich an, dafs der Stoff, der in der ersten Auflage auf

345 Seiten behandelt war, in dieser neuen 622 Seiten beansprucht hat.

In der Anordnung des Stoffes habeu einige nicht ganz unwesentliche Än-

derungen stattgefunden, wie sich aus der folgenden Inhaltsangabe ergiebt,

der ich der besseren Orientierung halber die betreffenden Angaben aus

der ersten Auflage in Klammern gegenüberstellen werde. Der indoger-

manische Sprachstaram im allgemeinen und seine Verzweigung S. 1—29

(1— 14). Dabei ist zu bemerken, dafs Br. jetzt den an die Spitze der

ersten Auflage gestellten „Begriff der indogermanischen Sprachwissen-

schaft“, wie er dort nach der bekannten Freiburger Antrittsvorlesung ge-

geben war, weggelassen und dafür S. 29—32 einen vortrefflichen Ab-

schnitt, betitelt „Die Aufgabe der vergleichenden Grammatik der indo-

germauischen Sprachen“ eingeschaltet hat. Es folgt, wie in der ersten

Auflage, „Der indogermanische Sprachbau im allgemeinen; Wurzel und

Suffix“, S. 32—40 (14— 19). Vollständig neu gegenüber den „Phone-

tischen Erläuterungen“ von S. 22—23 der ersten Auflage sind die „Pho-

netischen Vorbemerkungen“ S. 41—72, die die Benutzer des Buches in

gedrängter Kürze über das menschliche Sprachorgan und seine Thätigkeit,

über Satz, Sprechtakt, Silbe, Laut, Einteilung der Laute, Lautverbindungen,

Accent uud Quantität, Lautwandel belehren. Trotz des Verfassers Be-

merkungen S. Xf. des Vorwortes scheint mir dieser Abschnitt sehr zweck-

entsprechend und gerade für Benutzer des Buches, welche eine speziell

sprachwissenschaftliche Bildung nicht besitzen, von grofsem Werte zu sein,

da er ihnen auch ohne Benutzung anderer Hilfsmittel die unumgänglich

notwendige Grundlage zum Verständnis der folgenden Lautlehre in pho-

netischer Hinsicht gewährt. Einen aufserordentlich dankenswerten Fort-

schritt gegenüber den entsprechenden Ausführungen in der ersten Auf-

lage („Zur Aussprache der Buchstaben“, S 23—31) zeigt der folgende

Abschnitt „Die schriftliche Darstellung der Laute bei den indogermani-

schen Völkern“, S. 73—92, wie man insbesondere aus der Darstellung
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des avestischen Lautsystems, der altpersisehen Keilschrift, des altirischen,

althochdeutschen, angelsächsischen und altisländischen Alphabets (letztere

drei sind neu dazu gekommen) ersieht. Auf eine Übersicht des Laut-

bestandes der indog. Ursprache (S. 92—93) folgt die Darstellung der

indogermanischen Vokale S. 93—341 (32—164 der ersten Auflage).

Während in dieser die Vokale nur nach den beiden Gesichtspunkten ihrer

Funktion als Sonanten und Konsonanten dargestellt waren (dazwischen ein-

geschoben war ein kurzer Abschnitt „Kontraktion von Vokalen in der

Zeit der indogermanischen Urgemeinschaft“), ist in der neuen Auflage

die folgende viel übersichtlichere und passendere Einteilung gewählt Zu-

erst werden behandelt die einfachen silbischen (sonantischen) Vokale (S.

94—178 und Diphthonge, und zwar die kurzen S. 178—202 und langen

S. 203—211. Darauf folgt ein umfangreiches Kapitel S. 212—256,

welches den Titel führt: „Die einfachen silbischen Vokale und die Diph-

thonge in schwachtoniger Silbe im Armenischen, Italischen, Altiriscben,

Germanischen und Slavischen“ und in höchst zweckmäfsiger Weise eine

zusammenhängende Kategorie von Lauterscheinungen, die ihren Grund in

der Schwach- oder Tieftonigkeit einer Silbe haben, auch in unmittel-

barem Zusammenhänge vorführt, während sie in der ersten Auflage unter

den einzelnen Vokalen
,
mit denen ja auch die Diphthonge in eins zu-

sammengefafst waren, ihre Erwähnung gefunden hatten. Den Schlafs

dieses Hauptabschnittes (indogermanische Vokale) bildet das Kapitel „Die

unsilbischen (konsonantischen) Vokale i und u S. 256—341 (111—164).

Die noch folgenden Abschnitte decken sich mit denen der ersten Auflage:

die sonantischen und konsonantischen Nasale S. 341—392 und 392—423

(164—192 und 192—20s); die Liquidä als Konsonanten und Sonanten

S. 423—451 und 451—482 (209—228 und 228—246); Vokalablaut S.

482—505 (246—261); die Verschlufslaute und zwar A. nach ihrer Ar-

tikulationsstelle: die labialen S. 506—521 (265—274); die dentalen S.

521—542 (274—289); die palatalen S. 542—669 (289—307), wobei zu

bemerken ist, dafs S. 542—547 vom Wechsel der palatalen und velaren

Verschlufslaute innerhalb derselben oder verschiedener indogermanischer

Sprachen die ßede ist (S. 344—345 der ersten Auflage); die reinvelaren

S. 569—586 und die labiovelaren S. 586—622 (307—345).

Nicht nur nach aufsen vermehrt und vervollständigt, sondern auch

nach innen allseitig vertieft und vervollkommnet erscheint diese Neuauf-

lage. Wer sie mit der ersten vergleicht, die allerdings an und für sich
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wohl eine gröfsere That war, weil ja in ihr zum erstenmal seit Schleicher

der erfolgreiche Versuch gewagt worden ist, eine zusammenfassende Dar-

stellung unseres Gegenstandes zu geben, wird finden, dafs wohl nicht ein

einziger Paragraph so geblieben ist, wie er in der ersten gelautet hat,

so dafs man mit Recht das Buch als ein vollkommen neues bezeichnen

darf. Schon in der vorausgeschickten übersichtlichen Angabe des Inhalts

habe ich die wesentlichsten Vermehrungen desselben hervorgehoben. Hier

möchte ich nur noch beispielsweise hinweisen auf die wesentliche Ver-

besserung und Vervollständigung, welche gleich im Eingang des Buches

die Obersichten der geschichtlichen Entwickelung der einzelnen indoger-

manischen Sprachen erfahren haben, ferner auf die sehr dankenswerte Zu-

sammenstellung von Charnkteristica der einzelnen indogermanischen Spra-

chen, die in dieser Auflage neu dazu gekommen ist. Hinsichtlich des

Vokaiismus hebe ich hervor, dafs Brugmann nach den Darlegungen Bar-

tholomaes in Bezzenbergers Beitr. XVII, 91 ff. als neuen urindog. Vokal

ä (und dessen Länge) eingeführt hat (S. 163f.), d. i. der nicht mit e ab-

lautende urindog. o-Vokal, „der im Armenischen als a und im Arischen

in offener Silbe wahrscheinlich als a erscheint“. Sicher hat die ursprüng-

liche Verschiedenheit der beiden urindog. o-Laute nur das Armenische

festgehalten, welches den mit e ablautenden o-Vokal durch o wiedergiebt.

Vgl. beispielsweise arm. ahn „Auge“, gr. oaas, lat. ocultis, mit arm.

acem
, gr. tiyio, lat. ago u. s. w. (s. auch Hist. Gramm, d. lat. Sprache

I, 361). Die gröfsten Veränderungen hat das Kapitel von dem Vokal-

ablaut erfahren, da Brugmann jetzt das Osthoff- Hübschmannscbe System

vollkommen aufgegeben hat. „Denn“, heifst es S. 484, „der Versuch,

den ganzen urindog. Vokalismus auf eine bestimmte Anzahl von Grund-

vokalen zurückzuführen und alles ohne Ausnahme in einer bestimmten

Anzahl Yon sogen. Ablautreihen unterzubringen, mufs von vornherein als

hoffnungslos erscheinen.“ Dem entsprechend bietet B. jetzt nur „Bei-

spiele vom urindog. Ablaut nach den vier Gesichtspunkten: 1) Qualitativer

Wechsel (z. B. gr. xkinxw vJxloye), 2) Quantitativer Wechsel (z. B. gr.

fiidoiy fiJjdoftai), 3) Qualitativ - quantitativer Wechsel (z. B. herakl. h-
naxi-nsdos, dor. nug), und 4) Wechsel unter Beteiligung der dem sonan-

tischen Element beigegebenen i u, Nasale und Liquidä, wobei also Fälle

in Betracht kommen, wie gr. olda, hom. Xdyev, dann solche von dem Schema

yx :xy; dabei bezeichnet y einen Vokal von beliebiger Qualität und Quanti-

tät x die konsonantischen * u, Nasale, Liquidä, wie beispielsweise gr. at|cu
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neben er[/]*'|tn, gr. /.Tq (aus neben ai. irad-dha- 'Vertrauen’, lat.

credo aus *crezdö
\
endlich solche wie gr. lixog neben ai. vrkas. Die Deutung

dieser mannigfaltigen Ablautserscheinungen kann keineswegs eine einheitliche

sein, sondern beruht auf einer Reihe von Faktoren, die Br. in den § 540—549

znsammenstellt, die ich jedoch hier nicht ausdrücklich aufführe. Eine endgültige

Lösung der Ablautsfrage, wenn sie überhaupt möglich ist, ist erst von

einer vollständigen Sammlung des in Betracht kommenden Materials zu

erhoffen, wie Br. S. 485 Fufsnote gewil's mit Recht hervorhebt. Man

kann allerdings darauf gefafst sein, dafs gerade dieser Punkt von mancher

Seite aufgegriffen werden wird, um daraus gegen die indog. Sprachwissen-

schaft Kapital zu schlagen. Doch darf getrost behauptet werden, dafs die

in der Grammatik der indog. Einzelsprachen bis jetzt unter dem Ka-

pitel „Vokalablaut“ verzeichnten Erscheinungen durch Brugmanns neue

Darstellung der Hauptsache nach keine wesentliche Verschiebung zu er-

fahren brauchen.

Es wäre ein Ding der Unmöglichkeit, auch nur annähernd all’ das

Neue zu verzeichnen, was in dieser neuen Auflage teils auf Grund der

eigenen weitausreichenden Untersuchungen des Verfassers, teils mit ge-

wissenhafter Benutzung der gesamten Forschungen auf dem Gebiete der

indog. Sprachwissenschaft geboten ist. Der Brugmannsche Grundrifs wird

auch in der zweiten Auflage, die wir als neues glänzendes Zeugnis der

unermüdlichen Arbeits- und Schaffenskraft seines Verfassers, zugleich aber

auch seines weittragendeu und scharfen Blickes in alle Weiten und Tiefen

unserer Wissenschaft und seines sichern und unparteiischen Urteils in den

schier zahllosen Problemen und Streitfragen der Indogermanistik begrüfsen,

wo möglich in noch höherem Grade, wie in der ersten, ein Markstein in

der Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft sein, als welchen

ich ihn mit vollem Fug und Recht in der im Jahrgang 1887 Nr. 3 ver-

öffentlichten Besprechung bezeichnet habe.

Innsbruck. Pr. Stolz.

165) Gymnasial-Bibliothek, herausgeg. von E. Pohlmey & H. Hoff-

mann. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1896/97. — 25. Heft: H. Wil-

lenbücher, Tiberius und die Verschwörung des Sejan.

Mit einer Stammtafel. 0,80. 26. Heft: Richard Büttner,

Der jüngere Scipio. Mit einem Plan von Karthago. Ji 1,00.

Das erste dieser beiden Hefte kann als ein „Rcttungs“ versuch des

Tiberius bezeichnet werden. Es sind unerfreuliche Zustände und Verbält-
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nisse, die der Verfasser zu schildern unternommen hat, aber er versteht

sie fesselnd darzustellen in einigen zum Teil wirklich packenden Bildern.

Mehr Jahreszahlen zur Orientierung über das zeitliche Verhältnis einzelner

Fakta zu einander wären entschieden, zumal für Schüler, wünschenswert.

Das Bild des Tiberius wird übrigens dadurch nicht freundlicher, dafs die

Entwickelung, die sein Charakter genommen hat, als durch die Verhält-

nisse einigermaßen entschuldbar gezeichnet wird. Auch der Livia ist

entschieden zu sehr geschmeichelt. Aber immerhin berührt es wohl-

thuend, an den Personen dieser Zeit in dieser Schilderung auch diejenigen

Züge in bessere Beleuchtung gerückt zu finden, die so gerne übersehen

werden, wenn man nur das düstere, ja grausame Gesamtbild ins Auge

fafst.

Weit fesselnder ist durch seinen Gegenstand das zweite Heft, das ein

liebe- und verständnisvoll gezeichnetes Lebensbild des jüngeren Scipio

entwirft. Hier hätte Ref. auch einen Stammbaum des durch die Adop-

tionen und dio vielen gleichen Namen in den verwandten Familien nicht

leicht zu übersehenden Hauses gerne gesehen. Der Plan von Karthago

ist für den vorliegenden Zweck ganz ungenügend, schon wegen der ein-

gesetzten modernen Namen, die im Texte nicht Vorkommen, dann aber

auch, weil er zu wenig Umgebung von Karthago bietet. Der Plan bei

Perrot und Chipiez III 443 ist entschieden vorzuziehen. Ein nach diesem

etwas vereinfachter Plan hätte bessere Dienste geleistet. Im übrigen wird

zweifellos dieses Heft für Schüler ebenso viel Belehrung bieten als An-

ziehungskraft ausüben. Ein verunglückter Ausdruck stellt S. 47 : „ Die

Truppen wechselten einander ab.“

Calw. Weizsäcker.

166
)
Egidio Gorra, Morfologia italiana. Milano, Ulrico Hoepli

(Manuali Hoepli), 1895. VI u. 142 S. 12. Lire 1,50.

Die vorliegende historische Formenlehre des Italienischen, welche sich

an die im Jahre 1886 von L. Stoppato veröffentlichte Lautlehre an-

schliefst, ist, wie alle Hoepliscbcn Handbücher, für praktische Zwecke be-

stimmt, und zwar soll sie insbesondere den Schülern der obersten Klasse

des Liceo und den angehenden Stndenten der litterarischen Fakultät als

Leitfaden dienen. Der Verfasser hat sich im Hinblick auf diesen prak-

tischen Zweck im wesentlichen darauf beschränkt, die moderne italienische

Schriftsprache in den Kreis seiner Betrachtung zu ziehen; die Dia-
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lekte werden nur da beröcksichtigt, wo das Verständnis einzelner Sprach-

erscbeinuugen dadurch besonders gefördert wird. Wie es sich bei Gorra

von vornherein erwarten läfst, sind die Ergebnisse der neuesten Forschung

überall gewissenhaft verwertet; die Darstellung ist knapp, klar und über-

sichtlich, und trotz der Beschränktheit des Raumes bleibt nichts Wich-

tiges unbesprochen. Von Einzelheiten, die bei der nächsten Auflage ge-

ändert werden möchten, sind dem Referenten nur die folgenden aufgefallen:

Seite 12 müfste der Aceusativ lactem (Belege bei Georges, Lexikon der

latein. Wortformen) erwähnt werden; Seite 52 soll cs natürlich eccu(m)

+ istorum, nicht ecc(um) -(- istorum heifsen; Seite 55 ist für niente

(Ascoli: nec -f- indc) jetzt Körtings Etymologie ne -f- gente(m) (Ztschr.

f. franz. Sprache und Litterat. XVIII, 274 ff.), für cadauno etc. die eben-

falls von Körting (Neugriech. u. Romanisch, Seite 94) vorgeschlagene Ab-

leitung von griech. %ä!}a -f- untts vorzuziehen. Fraglich bleibt endlich

unter allen Umständen die Gleichung cuisctino == quisque
-f-

unus.

Bremen. F. Pabst.

Vakanzen.

Bremen, Realscb. beim Doventbor (R. m. 7-j. Curs. ohne Lat.) Hülfsl.

Math. u. Nat. 1800—2400 M. (später ev. feste Anstellung). Dir.

Dr. Buchenau.

Gladbach, G., drei Oberl., zwei Phil., 1 Math. Meid, bis l./ll. Dir.

Dr. Scbweikert.

Adolph Hess Nachfolger.
MF* Münzenhandlung "TM

Frankfurt a./M., Mainzer Landstr. 49.

empfehlen ihr reiche« Lager römischer und griechischer, sowie moderner Münzen oller

Länder. Ankauf von Münzsammlungen sowie einzelner Stücke.

Übernahme von Auktionen. [208]

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Wlinelm Hortosts
Hilfsbuch für die deutsche Literaturgeschichte.

In 7. Auflage vollständig umgearbeitet von

Emil Bronnlng.
Preis: Ji 2; gebunden Jt 2.50.

Hierzu als Beilage : Prospekt der Weldmannschen Buchhandlung in Berlin

Uber: Wagner und v. Kobllinski, Leitfaden der griechischen und römischen Alter-

tümer für den Schulgebrauch zusammengestellt.

Kür die Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bromen.
Druck and Verl*? von Friedrich Andrem Perthes in Gotha.
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JSTene

PhilologischeRundschau
Herausgegeben von

Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Erscheint alle 14 Tage. — Preis für den Jahrgang 5 Mark.
Restullungen nehmen alle Huchhandlangen, sowie die Postanstalten des In- und Auslandes an

Inaertionsgehühr fhr die einmal gespaltene Petitzeile 30 Pfg.

Inhalt: 167) Lionel Horton-Smith, Ars tragica Sopboclea cum Shaksperiana
comparata (G. H. Müller) p. 337. — 168) Udalricua de Wilamowitz-
Moellendorff, Caliiranchi hymni et epigrammata (W. Weinberger) p. 238. —
169) W. M. Lindsay, The Palatine text of Plautus (L. Reinhardt) p. 340. —
170) R. A. H. Bickford- Smith

, Publilii Syri sententiae (E. Grupe) p. 342. —
171) G. Körting, Geschichte des griechischen und römischen Theaters (0. Wackcr-
mann) p. 342. — 172) E. Schwartz, Fünf Vorträge über den griechischen

Roman (M. Hodermann) p. 345. — 173) F. T eichm filier, Grundbegriff und
Gebrauch von auctor (Löschhorn) p. 347. — 174) Julius Lattmann, Geschichte

der Methodik des lateinischen Elementarunterrichts seit der Reformation (W. Warten-
berg) p. 349. — 175) K. Reinhardt, Lateinische Satzlehre (W. Bänder)

p. 351.

IG 7) Lionel Horton-Smith, Ars tragica Sophoclea cum Shak-

speriana comparata, an essay on the tragic art of Sopbocles

and Shakspere. Cambridge, Macmillan and Bowes, 1896. XVII

u. 146 S. gr. 8.

Eine eigentümliche Abhandlung diese Preisschrift der Universität

Cambridge vom Jahre 1894, nach Form und Inhalt! Die Abhandlung

selbst ist nämlich lateinisch geschrieben, wie es das Ausschreiben ver-

langte, aber alles andere: Vorrede, Inhaltsangabe, Überschriften der Kapitel,

Anmerkungen und General-Index sind englisch, und der Inhalt ist weniger

ein Vergleich, als vielmehr der Nachweis, dafs die beiden Dichter infolge

der verschiedenen Zeiten und Verhältnisse, unter denen sie lebten, sehr

verschieden waren, aber jeder in seiner Art das Höchste leistete.

Die Abhandlung ist gedankenreich und behandelt besonders in ihrer

Darstellung der antiken Tragik alle einschlägigen Fragen. Sie zeugt von

grofser Belesenheit des Verfassers, und wenn auch natürlich vor allem die

englische Litteratur angezogen ist, so ist doch auch deutsche und fran-

zösische berücksichtigt. Sie zerfällt in eine Einleitung und vier Kapitel
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über die Tragödie nacti Wesen und Form, Ober die Hauptverschiedenbeiten

zwischen den beiden Dichtern und ihre Ursachen, über den Aufbau einer

Tragödie bei beiden und allgemeine Vergleiche mit Schlufs. Der Ansicht

Doerpfelds, dafs die Schauspieler des 5. Jahrhunderts v. Chr. bei den

Griechen in der Orchestra aufgetreten wären, hat Verf. sich nicht an-

schliefsen können. Er nennt sie nomlttm satis probat« und stellt sieh

die Scene uach der älteren Ansicht lang und schmal vor. Doch dürfte

er jetzt nach Veröffentlichung von Doerpfeld und Reisch, Das griechische

Theater, Athen 189G, seinen Widerspruch wohl aufgeben. Wer Latein

schreibt, mufs es sich gefallen lassen, korrigiert zu werden. Wenn es

auch im ganzen gewandt und fliefsend geschrieben ist, so stören doch Einzel-

heiten, wie der fast regelmäßige Konjunktiv von possum statt des Indikativs,

wie Fehler gegen die Consecutio temporum, hier und da veraltete Ortho-

graphie, wie coelum und morshts.

Weifsonburg i. E. Gorh. Heinr. Müller.

168) Callimachi hymni et epigrammata iterum edidit üdalricus

de Wilamowitz-Moellendorff. Berolini, apud Weidmannos, 1897.

68 S. 8. .* —.80.

0. Schneider hat angenommen, dafs von dem in Konstantinopel be-

findlichen Archetypus aller Kallimachoshandschriften nur zwei Abschriften

nach Italien gekommen seien, und hat die eine als apographum Aurispae {A,

vertreten durch zwei Vaticani, einen Marcianus und einen Urbinas), die

andere als apographmu Philelphi bezeichnet. W. hat in der ersten Aus-

gabe (1882) den höheren Wert des apographum Philelphi
(
E) betont

und für dieses aufser dem Parisinus e, einer Handschrift von geringerem

Werte, und der eine Haudschrift vertretenden editio princeps des Lus-

caris (<f) zuerst den Esteusis q verwertet. In der zweiten Ausgabe weist

W. nach, dafs die Beziehung auf Aurispa und Philelphus unbegründet sei,

und fügt für E hinzu einen von R. Wünsch kollationierten Matriteusis

m und einen von Nigra heraugezogenen Parisinus j>. Ferner konstruiert

W. jetzt aus dem für ihn von Fredrich kollationierten Athous r und dem

längst bekannten, aber verschmähten Ambrosianus f eiu drittes apographum

F, während er betreffs der von Schneider mit GUI bezeichnten und

der Gruppe E zugewiesenen Handschriften zweifelt, ob sie kontaminiert

sind oder ein viertes apographum vertreten. Aber die aus F zum Be-

weise der Vortrefflichkeit (S. 12 f.) angeführten Lesarten stehen aufser der
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Nuance öäßag oder öiißqg (6, 13) und der von W. nicht aufgenomme-

nen Lesart dXedvtji (6, 22) sämtlich in G H I. Dafs der Athous dem

14. Jahrhundert angehöre, bezeichnet W. selbst als minder wahrschein-

lich, dafs die dritte Abschrift noch im Orient genommen worden sei, als

blofse Konjektur. Somit kann nach dem vorgelegten Material nur gesagt

werden, dafs von Schneiders zweiter Gruppe eine Anzahl von Handschriften

loszulöseu und für die Rekonstruktion des Archetypus zu verwerten sei.

Von diesen Handschriften ist vielleicht die vom Athos die beste; hätte

W. über diesen Codex und vielleicht auch über die Vermutungen zu den

wenigen Stellen, an denen die crux interpretum erscheint, in der Vorrede

Genaueres mitgeteilt, so wäre es wohl auch von denen dankbar aufgenom-

men worden, die seiner einleitenden Bemerkung zustimmen : st tnore sae-

culi pro philologia colerem mataeoponiam , cui deae paleis et scorea fit,

ingentem rursus componerem librum, gloriarer nurnero codicum ad re-

censionem adhibitorum, stemtnata necterem etiam editionuni, artem typo-

graphi apices lüterarum n librariis deformatos imitari iuberem, discepta-

rem quis quid primus secundus terlius vidisset praetervidisset gramnui-

ticorum.

Oer Text unterscheidet sich, von der Äufserlichkeit abgesehen, dafs

statt des iota subscriptum das iota adscriptum angewendet ist, nur au

wenigen Stellen von dem der ersten Ausgabe. Ein paar Konjekturen des

Herausgebers oder anderer Gelehrter sind neu in den Text aufgenommen

worden; in einer gröfseren Anzahl von Versen ist W. mit Recht zur hand-

schriftlichen Lesart zurückgekehrt. Hierher rechne ich auch Stellen wie

V, 61, wo jetzt die metrischen Zeichen für den in den Handschriften aus

63 wiederholten Halbvers eingesetzt sind, während früher eine Konjektur

versucht wurde, und die Lücke V, 136. IV, 94 wollte W. wohl lopwitqov

wieder in den Text setzen; es ist aber zoqdntqov stehen geblieben, so

dafs die adnotatio nicht stimmt. Ich erwähne gleich die aus der ersten

Ausgabe übernommenen Fehler der adnotatio: V, 98 statt 78; bei ep. 43

gehört die zu 2 gegebene varia lectio teils zu 3, teils zu 4.

Auch in orthographischen Fragen hält sich W. au die Handschriften,

welche die Diorthose des Sallust repräsentieren, mit der richtigen Bemer-

kung (S. 8): Callimachus quidem nequc vocabula distinxerat nequc

prosodiam legenfibus praescripserat, quod utinam memoria lenerent t.ri-

tici. itaque uns in omni vocabulo scribcndo grammuticorum doctrinam

sectamur, quibus servier quidem ignavum est, sed rosdem deserere, ante-
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quam falsi damnaii sint, parum caulum. Ferner von nj (welche Schrei-

bung durch die etymologische Spielerei 2, 103 gestützt wird): non con-

cluderem ubiris ita pronuntiasse. Cattimachum : neque enim ea seribendi

constantia, quae jrneris nostris inculcatur nec tantum ludimagistris tibr-

ralis rruditionis summa vidctur, Graecis tanto opcrc cordi erat, mul-

loque minus nos nisi ipsis rerbti damus in nmnibus Alexandrinorum

nsum definire possumus.

Sonst erwähne ich aus der in markiger Kürze weitausgreifenden und

tiefgehenden Vorrede, die auch (S. G, Anm. 3) Winke für die Fragment-

sammlung enthält, die Bemerkung (S. 15): quid ... hymnis suis Calli-

machus efficere voluisset, quo tempore, quibus sacris singula carmina

scripsissct, multi eruditissime sirnul et audacissimc demonstratum ierunt

de quibus rebus mihi quoque suavissimum esset disputare; habere me

quae ilicam sciunt qui scholis interfuerunt quibus artem Caüimachi

illustrare saepius conatus sum. quae ne perscriberem aut in publicum

ederem aliis negotiis adhue praepedilus sum neque quicquam promptere

audeo. Von den Epigrammen, für die W. den Palatinus der Anthologie

eingesehen hat, hebe ich die ohne adnotatio gegebene Fassung des 11.

(A. P. VII, 447) hervor: «iVro/cog f
t
v 6 Süvog

,

8 xai aii/og oi fiaxqa

Xi^iav
|

' Qtjqig \lqiaiaiov Kqijq in' ipol doh%6g.

Radautz (Bukowina). Wilh. Weinbergor.

109) W. M. Lindsay, The Palatine text of Plautus. Oxford

and London, James Parker & Co., 1896. 20 S. 8.

Lindsay geht von der Überlieferung der ersten 8 Stücke (Amph.-

Epid.) in B*) aus und unterscheidet in B zwei verschiedene Arten von Kor-

rekturen : solche, welche der Schreiber von B (B 1

) gleich bei oder unmittel-

bar nach dem Abschreiben einer Seite gemacht habe (B*) und solche,

welche von der Hand des Korrektors auf Grund einer audern Handschrift

vorgenommen seien (B 3
). B 1 habe manches in seiner Vorlage nicht lesen

küDnen, habe für den Korrektor Platz zur Ausfüllung gelassen und auch

am Bande durch d[eest] auf die Lücke aufmerksam gemacht. Die Kor-

*) Unerwähnt bleibt, welche Bedeutung für die Störung der alphabetischen Reihen-

folge der StQcke und für die Zerlegung der 20 (21) Stücke in 2 Gruppen von 8 und

12 (13) Stücken die Verso Baccli. 2 14-, 215 haben.
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rekturen von B s sind dagegen teils gute Lesarten oder Personenbozeichnungen

in Seenenüberschrifteu, die sich in keiner anderen Handschrift finden, teils

stimmen sie mit Lesarten von D fiberein; daraus wird, da B und D aus

derselben Handschrift (P BD) abgeschrieben sind, mit Recht geschlossen,

dafs das Original von P BD eben auch die Handschrift sei, die B 3 zur

Korrektur von B benutzte und die als P BS bezeichnet werden kann. In

P BB hat D manches richtiger gelesen als B. Derselbe Korrektor, der

die ersten 8 Stöcke in B korrigiert hat, setzt seine Thätigkeit auch in

einem Teil der 12 anderen Stücke fort, aber hier sind jene Korrekturen

mit seltenen Ausnahmen, die als Konjekturen angesehen werden können,

von geringer Bedeutung. Wie ist das zu erklären? Am wahrschein-

lichsten daraus, dafs B in diesen Stöcken aus der Handschrift abgeschrieben

ist, die in den ersten 8 Stücken nur der Korrektor (B 3
) benutzt hat, so-

dafs das Original von B in den letzten 12 Stücken, P B
,
= P 83

ist.

Aus P B ist auch das Original für C und D (P CD
)

für die letzten 12 Stücke

abgeleitet. Alle andern Handschriften enthalten nur die ersten 8 Stücke.

Zu den schon bekannten Handschriften, V E J, fügt Lindsay noch 2 Blätter

einer verlorenen Handschrift 0, die zusammengebunden sind mit einer

Handschrift der Ottobonianischen Sammlung des Vatikans, hinzu; sie ent-

halten capt. 400—555. Doch sind bekanntlich V E J nur von geringer

Bedeutung, und von nicht gröfserer ist auch 0. Immerhin beanspruchen

sie einen selbständigen Wert, indem sie nicht von B oder D, sondern von

einer verlorenen Schwesterhandschrift dieser, P E
, abgeleitet sind.

Von gröfserer Bedeutung ist der verlorene codci Turnebi F. Diese

vortreffliche Handschrift überlieferte Wörter
,

die in B C D fehlen , sogar

einen ganzen Vers, der in CD ausgelassen ist, und stimmt öfter mit A
gegen die Palatini überein, noch öfter mit B gegen C D (Goetz und Loewe

pracfatio zum Poenulus). Trotzdem glaubt Lindsay ihn auf den Arche-

typus unserer Palatini, P*, zurückführen zu können, nur sei er aus ihm

zu einer Zeit abgeschrieben, wo P * noch besser erhalten und lesbarer ge-

wesen sei. Diese Annahme erscheint doch sehr gewagt, besonders an-

gesichts der Stellen, in denen T gegen BCD mit A übereinstimmt, nur

soviel steht fest, dafs er den Palatini nahe gestanden hat.

Schliefslich entwirft Lindsay ein Bild des in Majuskeln ge-

schriebenen Archetypus der Palatini, soweit es sich aus ihnen erschliefsen

läfst, und fafst das Resultat seiner Untersuchung in folgendem Stemma

zusammen

:
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(Amph.-Epid.)

P*
(Bacch.-Truc.)

p ß 3 _ pr = P»

B bd
/\
B P CD

7i\ 7\
B D P E C D

/IW
0 J V E

•

Öls i. Scbles. Leopold Reinhardt.

170) Publilii Syri sententiae edi teil by R. A. H. Bickford-Smlth.

London, Clay & Sons; Leipzig, P. A. Brockhaus, 1895. LXIV u.

61 S. 8. geb. 5 sh.

Eine splendid ausgestattete Ausgabe, mit kritischem Apparat, der die

Ansichten besonders der deutschen Gelehrten ausgiebig berücksichtigt, und

Verzeichnis der antiken Anführungen einzelner Sentenzen, sowie mit einem

erschöpfenden index verborum versehen! Man kann also wirklich mit

dieser Ausgabe etwas anfangen, zumal die sehr ausführliche ‘ introduction'

sich verbreitet über 1) des Autors Namen, 2) sein Leben und 3) hierfür

die einschlägigen Stellen aus Cicero, Seneca, Plinius, Aulus Gellius, Ma-

crobius, Hieronymus, Petronius und Salvianus beibringt. Daran schliefst

sich eine Erörterung über den Mimus, die schulmftfsige Ausnutzung der

Sentenzen bis in die moderne Zeit hinein und schliefslich über die Manu-

skripte und die Ausgaben , deren für die Zeit seit 1475 bis 1884 nicht

weniger als 276 aufgeführt und charakterisiert werden. Der Herausgeber

hat in der Vorrede die Freundlichkeit, die Verdienste gerade deutscher

Forscher um die Textgestaltung des Autors rückhaltlos anzuerkennen.

Buchsweiler. E. Grupo.

171) G. Körting, Geschichte des griechischen und römischen

Theaters. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1897. IX und

381 S. gr. 8. .4 y.

Das Buch ist der erste Teil eines auf drei Bände berechneten Ge-

samtwerkes, welches den Titel führt: „Geschichte des Theaters in seinen
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Beziehungen zur Entwickelung der dramatischen Dichtkunst“; es will also

darlegen, wie Theater und Drama sich beständig gegenseitig beeinflufst

haben, bald in fordernder, bald in hemmender Weise. Das Werk Kör-

tings ist von der wissenschaftlichen Welt mit Spannung erwartet worden,

und wenn mancher vielleicht hier und da wünschen möchte, dafs lieber

erst noch weitere Resultate der Dörpfeldschen Forschungen hätten ab-

gewartet werden sollen, so wird man doch auch den vorliegenden Band

des Werkes mit Dank begrüfsen; denn eine erschöpfende und eingehende

Behandlung des antiken Theaterwesens im Zusammenhänge mit der Ent-

wickelung der dramatischen Kunst füllt eine Lücke in unserer Litteratur

aus. Körtings Buch ist für gelehrte Zwecke geschrieben und will allen

Anforderungen in dieser Hinsicht genügen; der Verfasser hat es aber auch

für nicht gelehrte Kreise verständlich gemacht, und wir glauben, dafs er

sich dadurch nicht minder ein Verdienst um die klassischen Studien er-

worben hat. Er hat dies erreicht durch eine anmutende, in frischem

Tone geschriebene Darstellung und sodann durch Beseitigung alles wissen-

schaftlichen Rüstzeuges, wie Erläuterungen, Quellennachweise, Untersuchungen,

aus dem erzählenden Texte; auch wird der Leser nirgends unterbrochen

durch Verweisung auf Anmerkungen. Das gesamte wissenschaftliche Ma-

terial ist nämlich in einem besonderen Teile (von S. 277 an) zusamraen-

gestellt worden, und sehr zum Vorteil für alle Benutzer des Buches ist

hierfür die tabellarische und lexikalische Form gewählt worden, eine Me-

thode, der, wie Sittl kürzlich in dieser Zeitschrift bemerkte, die Zukunft

gehört: A. chronologische Übersicht über die Geschichte des griechischen

Theaters (von der Stiftung des tragischen Agons an den grofsen Dionysien,

534 v. Chr., bis zum Einfall der Barbaren in Athen, 267 n. Chr.);

B. Übersicht über die Realien und Personalien des griechischen Theaters

(wobei indessen zu beachten ist, dafs die in diesen beiden Abschnitten

gemachten Angaben sich nur auf die Geschichte des Theaters, nicht

auf die de3 Dramas beziehen, die letztere — und so auch die Biogra-

phie der dramatischen Dichter — nur insoweit berücksichtigt ist, als sie

in unmittelbarer Beziehung zur Geschichte des Theaters steht); C. griechisch-

deutsches Verzeichnis und D. deutsch-griechisches Verzeichnis einiger auf

das Bühnenwesen bezüglicher Ausdrücke. In gleicher Weise folgen vier

Abschnitte, das römische Theater betreffend, und schliefslich eine reich-

haltige (alphabetische) Zusammenstellung bibliographischer Notizen zur

Geschichte des antiken Theaters.
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Die Einleitung (S. 1—74), die nicht allein auf das vorliegende Buch

sich bezieht, sondern auf den Inhalt des gesamten Werkes vorbereitet,

enthält eine Summe von treffenden allgemeinen Gedanken, die oft eine

überraschende Gleichartigkeit moderner und antiker Anschauungen dar-

thun. Interessant und lehrreich sind namentlich die Ausführungen über

die Wahrscheinlichkeit in der Charakterzeichnung und über die Anforde-

rungen an die dichterische Kunst, die sich aus den Fähigkeiten und den

(berechtigten) Erwartungen des Zuschauers ergeben. Verfasser kommt bei

seinen Darlegungen, die nicht eine Theorie das Dramas entwickeln wollen,

zu dem Schlüsse : die Ausstattung der Bühne bei einem Volke, die mafs-

gebende Sitte in dieser Beziehung ist stets von bedeutsamem Einflüsse auf

die Entwickelung nicht nur der mimischen Kunst, sondern auch der dra-

matischen Dichtung.

ln dem Abschnitte „Das griechische Theater“, der von S. 75—210

durebgeführt wird, geht Verfasser von dem Grundgedanken aus, dafs das

griechische Theater und Drama, aus dem Dionysoskult erwachsen, stets den

sakralen Charakter behalten hat. Dionysos ist der Gott der Zeugung, des

ewigen Werdens; die Zeugung ist einmal ein geheimnisvoller, übersinn-

licher Vorgang, dann aber auch höchste Bethätigung sinnlicher Lust. So

erklärt es sich, dafs die Verehrung des Gottes der Zeugung ebenso

in dem tiefen Ernst der Tragödie wie in der ausgelassenen Lustigkeit der

Komödie Ausdruck findet. Aus der gleichen Ursache — weil eben die

Natur des Theaters bei den Griechen stets religiös geblieben ist — wird

auch die Erscheinung hergeleitet, dafs die griechischen Dramatiker sich

geschichtlichen Stoffen gar nicht oder nur mit ganz vereinzelten Aus-

nahmen zugewandt haben. Auch die Schuld der Helden ist im wesent-

lichen eine theologische, nicht im weiten Sinne sittliche Frage.

Der Einwirkung des Theaters auf die Entwickelung des Dramas und

umgekehrt dem Einfiufs der dramatischen Dichtung auf die Entwickelung

des Theaters und der mimischen Kunst werden besondere Kapitel ge-

widmet; doch da dies das eigentliche Thema des Buches ist, so bietet

sich auch sonst dem Verfasser vielfach Gelegenheit, auf diese Wechsel-

wirkung Rücksicht zu nehmen. Alle technischen und damit zusammen-

hängenden Fragen, über Theatergebäude , Schauspieler, Verwaltung, Zu-

schauer u. s. w., werden erschöpfend behandelt; einzelnes davon hat ja

Verfasser selbst kürzlich in dieser Zeitschrift bei der Kritik von Bethes’

„ Prolegomena zur Geschichte des Theaters im Altertum“ eingebend be-
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gründet. Manche Erörterungen bringen auch für unser heutiges Theater-

publikum überaus beherzigenswerte Gedanken, z. B. über die Ausscbliefsung

der Frauen von der Bühne (wobei allerdings der Nachteil, der hieraus für

die mimische Kunst erwuchs, betont wird, da die Alten von der gewal-

tigen Leistungsfähigkeit der Frau im schauspielerischen Fache keine Ahnung

hatten).

Wenn wir noch hinzufügen, dafs in entsprechender Weise auch das

römische Theater (von S. 211— 276) behandelt wird (das freilich auf viel-

fach anderer Grundlage beruht als das griechische, denn das römische Pub-

likum wollte nichts anderes als sich amüsieren), wenn wir nochmals be-

tonen, dafs alle einschlägigen wissenschaftlichen Fragen erörtert werden,

die Darstellung aber durchweg eine ebenso fesselnde wie verständliche

ist, so brauchen wir nicht zu wiederholen, dafs Körtings Buch sowohl

in gelehrten Kreisen die vollste Beachtung verdient, wie auch über diese

hinaus Interesse und Verständnis für ciuo der wichtigsten Seiten der

antiken Kultur wecken und fördern wird.

Hanau. O. Waokermaan.

1 7 2) E. Schwartz, FünfVorträge über den griechischen Roman.

Berlin, G. Reimer, 1896. VI und 148 S. 8. ,/i 3 .

In dem zur Besprechung vorliegenden Buche bietet E. Schwartz die

im Freien deutschen Hochstift in Frankfurt a. M. am Anfang des vorigen

Jahres gehaltenen Vorträge über den griechischen Roman dem gebildeten

Publikum dar. Da Ref. die Benutzung der Schrift selbst nicht über-

flüssig machen möchte, beschränkte er sich darauf, den Gedaukengang der-

selben in möglichster Kürze wiederzugeben.

Die Wurzeln des Romanhaften in der erzählenden Litteratur der

Griechen, wie es durch die Begriffe ipeüdos und itQcnoloyia gekennzeichnet

wird, ruhen in dem Schiflermärchen, welches die von fernen Landen fabu-

lierende Weise der kleinasiatischen Ionier erzeugte. Dadurch, dafs roman-

hafte Motive sich teils an heroische Personen, teils an gewöhnliche Men-

schen (Reiseude, Kaufleute) ansetzten, entstanden der Reiseroman und

der romanhafte Reisebericht. Die erstere Gattung ist charakteri-

siert durch die Irrfahrten des Odysseus, während die letztere in dem ver-

loren gegangenen Epos von den Arimaspen, dessen Verfasser Aristeas von

Prokonnesos ist, zum Ausdruck kam. Ionischen Ursprungs ist auch der

mythologische Roman, dessen Eigenart am besten beleuchtet wird
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durch die Methode, nach der Herodoros von Herakleia (um 420 v. Cbr.)

die Sagen von Herakles und den Argonauten bearbeitete. Im Zusammen-

hang mit der durch den Zusammenbruch des attischen Reiches herbei-

geführten politischen Misere entwickelte sich der politische Roman, der

den Boden für die politisch-ethische Utopie bereitete; nur eine derselben

ist durch die Kraft ihres ethischen Idealismus erhalten, der platonische

Staat. Der erbitterte Rivale Platons Antisthencs schuf, indem er die

kynische Lehre vermittelst der Allegorie in den Homer und die Sage

hineindeutete, den mythologisch-philosophischen Roman. Inder-

selben Sphäre bewegte sich auch der Roman des Xenophou von der Grün-

dung des persischen Reiches durch Kvros, die sogen. Kyrupaedie, welche

unter anderm den Zweck verfolgte, die orientalische Geschichtsschreibung

der Ionier nach der philosophischen Seite hin zu verbessern. Eine un-

glaubliche Menge neuer Anregungen wurde der Teratologie zugeführt, als

Alexander der hellenischen Kultur den Osten erschlofs. In dieser Hin-

sicht ist epochemachend das mit orientalischem Lokalkolorit ausgestattet«

Geschichtswerk des knidischen Arztes Ktesias (um 390 v. Cbr ). Einen

phil osop h i sh- h istori sehen Roman machte aus den Thaten Alexan-

ders der Kyniker Onesikritos aus Aigina, der den Kyrosroman des Xeno-

phon nachahmte und in Alexander die Vereinigung der kynischen Ideal-

gestalten Herakles und Kyros erblickte. Als geographisch-wissen-

schaftlichen Romau kann man den Reisebericht des Skylax von Ka-

ryanda (um 500 v. Chr.) bezeichnen, der im Auftrag des Dareios eine

Fahrt den Indus hinab unternommen haben will. Das Wunderland für

die griechische Phantasie war in der folgenden Zeit vor allem Indien.

Während aber das Fabclbuch des Ktesias mehr dem Geschmacke der Ge-

bildeten entgegenkam
,

begnügte sich das weniger gebildete , nach hand-

festen Wundern lüsterne Publikum mit dem Alexanderroman in Briefen,

in dem es oft toll herging. Eine vornehmere Gattung ist der Reise-

roman, der sich nach Alexander zu grofser Blüte entwickelt hat Von

dem Stoffe dieser Romane kann man sich eine Vorstellung bilden aus dei

karikierenden Parodie in Lucians „Wahrer Historie“, dem Urbildc der

Münchhauseniade. Ein anderes romanhaftes Element führte Herakleides

von Heraklea in die Litteratur ein durch seine an die Lehren des Pytha-

goras auklingenden Spukgeschichten, während Aristoienos das Leben dieses

Philosophen in Form eines Romans schrieb. Um die zweite Hälfte des

4. Jahrhunderts entstand auch der litteraturgeschiclitlicb-bio-
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graphische Roman, durch Chamaeleon begründet, der allen Klatsch über

die nationalen, allbekannten Dichter zusainmensuchte. Im Schofsc des

Neupythagoreismus erwuchs die romanhafte Heiligenbiographie mit

Apollonius von Tyana als Mittelpunkt, dem der Rhetor Philostratos (um

200 n. Chr.) eine Biographie widmete. Als Satire auf die pythagoreische

Seelenwanderung ist der zwischen 100 und 150 (n. Chr.) entstandene

Roman des afrikanischen Rhetors Apuleius anzusehen, der die Verwand-

lung des Lucius von Patrac in einen Esel und seine Entzauberung erzählt.

Das aus Spukgeschichten und Pythagoraslegende im 2. Jahrhundert n. Chr.

von Antonius Diogenes zusammengebraute Fabelbuch „Unglaubliche Historie

von den Dingen jenseit Thule“ verbindet das erotische Element mit

dem Reiseroman. Ein rhetorisches Gepräge trägt die alexandrinischc

Erotik, die im Schäferroman des Longus ihren würdigsten Repräsen-

tanten aufweist. Die durch ihn geschaffene Kunstform (:ta!>o< und rezij)

bildet die Grundlage des rhetorischen Romans der Kaiserzeit, in dem

der unmittelbare Zusammenhang des Romans mit der Geschichtsschrei-

bung klar vorliegt. Verfasser derartiger Romane, in die auch der Reise-

roman und der Zauberroman sehr stark mit hineinspielen, sind Jamblichos

der Epbesier Xenophon und Hcliodoros.

Verfasser hat uns in seinen Vorträgen ein anziehendes, wohl kom-

poniertes und reiches Bild dargeboten, welches man mit um so gröfserem

Genufs lesen wird, da der Vortrag lebendig und vielfach durch künstleri-

sche und litterarische Ausblicke gehoben ist, die, wie unter anderm der

„dem alten Landsknecht und Abenteurer“ Xenophon gewidmete Abschnitt

(S. 49— 57), von gemütvoller Hingabe an die Sache zeugen.

Wernigerode a. H. Max Hodenxtann.

173) F. Teichmüller, Grundbegriff und Gebrauch von auctor

und auctoritas. I. Teil. Auctor. Programm des Kgl Gym-

nasiums zu Wittstock. Nr. 89. 1897. 28 S. 4.

Die tüchtige Arbeit gebt mit Recht von der seitens der neueren

Fachetymologen allerdings nicht gebilligten Erklärung der Wörter attdor

und nudoritas aus, wie sie Schoemann, Op. acad. 1834 111 in einer den-

selben gewidmeten Abhandlung giebt. Danach ist audor auf den Stamm

von oi'o zurückzuführen und gewissermafsen als ein aitor zu betrachten;

im älteren Latein mufs nach seiner Meinung mit Rücksicht auf das mit

aio sinnverwandte aiytm ein auio oder augu angenommen werden; auch
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leitet er dos in der uns erhaltenen Sprache vorkommende autumo treffend

von auto = aito, nicht, wie öfter geschehen, von avis, ab. Die meisten

neueren Forscher halten dagegen irrtümlich noch immer auqco für das

Stammwort von auclur oder bringen, wie L. Meyer in seiner Vergl. Gesch.

1861a, die ursprüngliche Wortform aurctor mit tqyov zusammen oder

meinen mit Ebel in K. Z. IV, dafs das Wort zwar stammverwandt mit

ttt-yin) sei, aber in keiner Beziehung zu aio stehe.

Obwohl nun Verf die Schoemannsche Etymologie von auclur durch-

gängig billigt, weicht er dennoch in seiner Begriffsbestimmung des Wortes

in zwei wesentlichen Punkten von ihm ab. Beide halten den auctor für

den, der gut sagt, doch erklärt Teichmüller richtig die Schocmannschen

Worte: qui iil dicit qiml praestare rclit ac pussit

,

die übrigens, wie er

ebenfalls gesehen, deutlicher lauten würden: qui aliquid praestare se veUe

ac possc dicit, durch folgende geschickte Umschreibung: qui aliquid Ha

dicit, ut se id praestare veile et jmse dcclaret. Schoemann würde dem-

nach bei seiner Auffassung ein doppeltes Sagen im Auge haben, so dafs

der auctor nach ihm durch das eine Sagen das Objekt bereitet und durch

das andere für dasselbe gut sagt; erst auf Grund einer Erweiterung des

Sprachgebrauchs, wobei, wie Verf. mit Recht bemerkt, die Beziehung des

von Schoemanu gebrauchten Wortes nonnunquam unklar bleibt, läfst der

auctor bisweilen etwas anderes geschehen. Es ergiebt sich nun hieraus

unbedingt, dafs Schoemann als erstes Geschäft des auctur die Bereitung

seines Objekts durch Sprechen auffafst. Verf. hat dagegen sehr zahlreiche

Fälle gefunden, in denen diese Auffassung für den auctor durchaus nicht

pafst, da derselbe an den betreffenden Stellen sein Gutsagen auf bereits

vorliegende Objekte bezieht Während ferner Schoemann seine Erklärung

auf die zweite Bedeutung des Wortes aio „ behaupten “, nicht auch auf die

erste „bejahen“ gründet, geht Teichmüller richtig von der zwischen beiden

Begriffen liegenden Grundbedeutung „sich zu etwas bekennen“ aus, so

dafs nach seiner wohlbegründeten Ansicht auctor derjenige ist, welcher

sich zu etwas bekennt und eben deshalb zugleich derjenige, für dessen

Wesenheit es ohne Wert ist, ob seine Objekte von ihm selbst bereitet

sind oder nicht. Auch ist des letzteren Behauptung, Schoemann stelle

den aucior überall aulser in den oben angegebenen Worten qui id dicit

quod praestare vclit ac possit, wie ebenfalls in seinem Kommentar zu

Cic., De Nat. Deor. I, 11, als Gutseienden dar und gerate dadurch

mit seiner eigenen Erklärung in Widerspruch, unbedingt richtig, da in
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allen Fällen das Gutsagen, wie Verf. trefflich nachgewiesen hat, das

eigentliche Geschäft des audor ist.

Nach des Verf.s durchgehends auf richtig ausgewählten Ciceroniani-

schen Beispielen beruhender Untersuchung steht nunmehr fest, dafs der

audor nach Ciceros und seiner Vorgänger Sprachgebrauch gutsagt I. für

die Wahrheit und zwar 1. für die Wahrheit im gewöhnlichen Sinne des

Wortes. 2. für das Rechtsein und zwar A. für das Rechtsein an sich,

B. für die rechtliche Gültigkeit. 3. für die Echtheit. II. Für das Eigen-

tum. III. Für das die Existenz und Anwesenheit des Objektes gewähr-

leistende und die Sicherheit desselben verbürgende Repräsentiertsein. „Ur-

heber“ ist mithin durchaus nicht, wie bisher fast stets angenommen

wurde, die Haupt- und Grundbedeutung von audor.

Das angehängte, nach den Gebrauchsweisen geordnete Stellenverzeichnis

erhöht die Brauchbarkeit und Übersichtlichkeit der Arbeit wesentlich. Da

alle angezogenen Beispiele, wie bereits oben erwähnt, aus Cicero entlehnt

sind, ist die Abhandlung auch als ein sehr beachtenswerter Beitrag zur

Kenntnis des Ciceronianischen Sprachgebrauchs zu bezeichnen.

Im einzelnen bemerken wir noch Folgendes. S. 12 liest Verf. in der

Stelle pro Mur. 3 mit leichter Umstellung richtig: »'s potissimum, qui

consul consulcm declaramt; H. R. 41 untor Bezugnahme auf Brut. 224

und Flacc. 63 schlägt er treffend aclor, bez. actorem, dagegen Caecil. 66,

De Orat. III, 214, Sest. 144 wuiorim

,

bez. auclores vor und ver-

bessert danach scharfsinnig Tac. Ann. II, 30 nudori für actori jmblico

;

De Orat. I, 198 streicht er in Übereinstimmung mit den meisten Heraus-

gebern audorr. neben imjenio, aber auch das überflüssige qui zwischen

praelerea und cum.

Pinne. Lösohhorn.

174) Julius Lattmann, Geschichte der Methodik des latei-

nischen Elementarunterrichts seit der Reformation.

Eine spezialistische Ergänzung zur Geschichte der Pädagogik.

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1896. VIII u. 462 S. 8.

geh. Jt 8.

In der Überzeugung, dafs für die methodische Technik des Unter-

richtes die Kenntnis der Schulbücher von der gröfsten Wichtigkeit sei,

entwirft der unermüdlich thätige Verfasser in seinem neuesteu Werke zur

Ergänzung des Ecksteinschen „Lat. Unterricht“ ein Bild von dem Ent-
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wickelungsgange der methodischen Praxis des elementaren Lateinunter-

richtes seit der Reformation, indem er die bedeutsamsten Elementarbücher

des Lat. nach ihrer ganzen Anlage und ihrem Ausbau genauer kennzeichnet.

Beginnend mit Melanchthons Enchiridion, legt er das unterrichtliche

Verfahren der Reforroationszeit dar. Er führt weiter aus, wie das refor-

luatorische kirchliche Element allmählich von dem formalistischen Huma-

nismus, wenigstens teilweise, verdrängt wird; wie später Ratichius und

Comenius durch ihre pädagogische Theorie die in Regelwerk erstarrte

Praxis aufs nachhaltigste beeinflussen, wobei das Verdienst der neben und

nach ihnen zum Besseren strebenden Methodiker, eines Joh. Rhenins und

Christ. Speccius, ins rechte Licht gerückt wird. Der letztgenannte be-

zeichnet, so weist der Verf. nach, den Übergang zur Unterrichtsweise der

neueren Zeit; sein Schulbuch „Praxis“ wirkt, öfters bearbeitet, bis in

unser Jahrhundert hinein fort. In Gegensatz zu der an Rhenius und

Speccius anknüpfenden Halleschen Methode tritt gegen die Mitte des

18. Jahrhunderts das Induktionsverfahren Joh. Matth. Gesners, „des An-

fängers des neuhumanistischen Schulwesens in Deutschland“. Zwischen

seiner und der alten Lehrweise suchen dann andere Methodisten zu ver-

mitteln. Aber die Zeit fordert dringlicher ihr Recht: die Bürger- oder

Realschule für die nichtstudierende und die darauf aufgebaute Latein-

oder Gelehrtenschule (Gymnasium) für die studierende Jugend. In ein-

gehender Weise legt der Verf. demnach die Gestaltung des Lateinunter-

richtes seit Chr. G. Heynes Schulordnung dar durch Charakteristik der

Lehr- oder Lesebücher von Gedike, Werner, Bröder, Fr. Jacobs, Bonneil,

Döring, Gröbel, der Methoden Hamiltons und Jacotots mit Interlinear-

und Lateralversion u. s. f. bis zur neueren und neuesten Zeit, in der zwar

wieder, besonders durch Kühner, die grammatistische Unterrichtsweise sich

Geltung verschafft, aber auch hochbedeutsame Versuche im induktiven

Verfahren sowie in der Verschmelzung der analytischen und synthetischen

Methode gemacht werden. Zuletzt bespricht der Verf. die auch in der

Dezember - Konferenz 1890 angeregten Bestrebungen, eine dem Be-

dürfnisse der neuen Zeit entsprechende Ordnung der Schulen zu finden,

und schliefst mit einer genauen Darlegung und Empfehlung eines „die

grammatische und natürliche Methode“ vereinigenden „allgemeingültigen

Lehrplans“ und seiner nach demselben gearbeiteten Übungsbücher. Das

Nähere über diese m. E. wichtigen, die Summe der didaktischen Er-

fahrungen eines langen und reichen Schullebens enthaltenden Erörterungen
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sind in dem Werke Lattmanns selbst nackzuleseu. Ich bemerke nur noch,

dafs Lattmann den fremdsprachlichen Unterricht in Sexta mit dem Eng-

lischen beginnt und den Anfang des Lateinuuterrichtes auf die Gymnasial-

Quinta verlegt, also den höheren Schulen einen, wenngleich kleinen, ge-

meinsamen Unterbau giebt, und dafs er der lateintrcibcuden und der

lateinlosen Schule „eine Gemeinsamkeit des Inhaltes des altsprachlichen

Unterrichtes“ dadurch verschaffen will, dafs die „Lateinlosen“ durch

Vermittelung des Deutschen ebensoviel Sachkenntnis vom Altertum ge-

winnen sollen als die Gymnasiasten durch den altsprachlichen Unterricht.

Wer den Verlauf des ewigen Kampfes zwischen induktiver und de-

duktiver Lehrweise, vou denen doch weder die eine noch die andere jemals

allein durchführbar war und ist, kennen lernen will, dem sei Lattmann

als erfahrener Führer empfohlen.

Eupen. W. Wartenberg.

175) Karl Beinhardt, Lateinische Satzlehre. Berlin, Weid-

mann, 1896. VIII u. 197 S. 8. Preis: Jt 2.40.

Der sogenannte „Frankfurter Lehrplan“, nach welchem mit dem

Französischen begonnen, und das Lateinische erst von Untertertia an ge-

lehrt wird, erforderte selbstverständlich besondere Lehrbücher. Der fran-

zösischen Satzlehre Banners folgte 1896 die vorliegende Satzlehre.

Beide grammatischen Lehrbücher sind, indem sie im übrigen in engster

Beziehung zu einander stehen, auf der Grundlage, die der deutsche Sprach-

unterricht an die Hand giebt, aufgebaut, auf der allgemeinen Satzleh re.

So können denn die beiden fremden Sprachen untereinander und mit-

einander zur Muttersprache in innige Wechselbeziehung gebracht werden.

Jeder Einsichtige wird diesem Lehrgrundsatze seine Billigung nicht ver-

sagen können. Überall ist es also der Satz, um den sich alles dreht

und gruppiert. Der Satz ist gleichsam der Mittelpunkt, von dem alle

einzelnen Erscheinungen ausstrahlen. Die Hauptsätze sind in Behauptungs-,

Frage- und Begehrungssätze eingeteilt. Die Nebensätze, bei dcuen übrigens

vor allem das Verhältnis zum Hauptsatze gezeigt wild, werden ganz der

deutschen Sprachlehre entsprechend, in: Subjekt-, Objekt-, Adverbial- und

Attributivsätze gesondert. Die Tempus- und Moduslehre wird nicht, wie

bisher, getrennt behandelt. Denn die Wahl der einzelnen Tempora und

Modi richtet sich ja vernünftigerweise nach der Eigenart des betreffenden

Satzes.
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Was die Beispiele anlangt
,

so soll der Schüler in ihucn, wie der

Herr Verfasser sagt, stets „einen alten Bekannten“ erblicken. Sie sind

deshalb teils dem an der Anstalt eingeführten Lesebuche von Wulff-

Perthes, teils Cäsars gallischem Krieg entnommen; auch Livius, 21. und

23. Buch, Sallust, sowie die gelesensten Reden Ciceros sind als Fund-

stätten herangezogen.

Reinhardt giebt übrigens für die besondere Behandlung der Beispiele

und der Regeln auf p. vn der Vorrede folgende Anleitung für den Lehrer.

„Der Lehrer wird, bevor er an eine Regel herangeht, zunächst die Bei-

spiele, soweit sie im Lesehnche und in der Lektüre bis dahin vorgekommen

sind, aus dem Lateinischen ins Deutsche und umgekehrt übersetzen lassen.

Diese Übung geschieht am besten mündlich, während der Schüler das

Buch geschlossen hält. So wird aus dem bereits früher bekannt ge-

wordenen Sprachstoff in gemeinsamer Arbeit die Regel entwickelt.“ Diese

Satzlehre ist in gleicher Weise für Gymnasien wie für Realgymnasien

bestimmt. Selbstredend wird man sich iu den letzteren mannigfacher

Einschränkungen des Lehrstoffes befleifsigen müssen. Man wird das in

den Anmerkungen Gebotene wesentlich kürzen oder aber überschlagen.

Auch scheint uns eine etwa sich regende Befürchtung, das Buch sei aus-

schliefslich für „Reformschulen“ zu gebrauchen, grundlos zu sein. Denn

der Verfasser hat in vielen Abschnitten, insbesondere auch bei der Lehre

vom Gebrauche der einzelnen Kasus, dafür gesorgt, dafs der Unterschied

zwischen seiner und der bisher üblichen Methode kein allzu starker

werde.

Ein sorgfältig gearbeiteter Index ist dein Ganzen beigegehen. Druck

und Ausstattung sind gut.

Homburg v. d. Höhe. WUh. Baader.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

Methodischer Lehrer -Kommentar zu Ovids Metamorphosen.

Bearbeitet von

Dr. Adolf Lange*.

1. Heft : Bach X—V. Preis: .H

Methodischer Lehrer -Kommentar zu Xenophons Anabasis.

Bearbeitet von

Dr. Reimer Hansen.
1. Heft: Buch I. Preis: Ji 3.

Hierzu als Beilage : Prospekt der Dieterich’sehen Verlagsbuchhandlung Theodor

Welcher in Leipzig: (vorm, (iöttingen) über Phi lologus, Zeitschrift fllr das clnsslsche

Altertum, und andere Erscheinungen ihres Verlages.

Für die Kedakliou verantwortlich I)r. C. Ludwig in Brsman.
Druck und Verlag von Friadrloh Aadrea« Partbe« iu Qotks.
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17 6) Adversaria in Aeschylum scripsit Fredericus H. M.

Blaydes. Halis Saxonum in orphanotrophei libraria, 1896.

356 S. 8. -* 8.

Der durch üb ul ich e Arbeiten für die Fragmente der griechischen

Komiker und Tragiker bekannte Verfasser hat hier mit gröfstem Fleifs

eine gewaltige Menge von „Verbesserungen“ zu Äschylus gesammelt.

Schon dieser Gedanke aber einer Konjekturensamralung läfst die Richtung

des Verf., seine Freude an geistreicher Änderung, den Sinn für gelehrte

Phantasieen erkennen. Und in der That, der hergebrachte philologische

Radicalismus, der im Konjizieren lebt und webt und sieb dabei gewifs

sehr wohl befindet, feiert in diesem Buche herrliche Feste. Man kann

ganze Seiten lesen und findet mit Mühe eine Konjektur, die man kalt-

blütigerweise für geboten halten wird. Besonders ein rätselhafter Quidam

(?„Qu.‘‘) besitzt eine Pandorabüchso , die gauz unerschöpflich den Text

mit einer erdrückenden Fülle von Konjekturen überschüttet. Leider war

dem Verf. die Ausgabe der Choephorcn von Wilamowitz, die uns persönlich
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zwar noch immer nicht konservativ genug scheint (vgl. 94. 131. 227 «je*.

278. 285 u. s. w.), aber doch dem Übermaß an Phantasie ein gewaltiges

Halt geboten hat, noch nicht bekannt; sonst hätte er wohl sein Buch gar

nicht oder anders geschrieben. Auch Verrall wird nicht benutzt.

Eine Verständigung ist unter diesen Umständen natürlich unmöglich

und eine durchgehende Besprechung zwecklos ; wir greifen nur einige Seiten

der Choephoren heraus.

74 (Anhang) Qu. ot-x Sv xa9aiQ0tev ; aber vorn: xkvoeiav &v. Franz.

Recte. Idem et ipse conjeceram. — 94. 95. Wir übersetzen: „(Aga-

memnon) möge den diese Kränze Schickenden so vergelten, wie es die

Menschen im Brauch haben, und mit einer Gabe, die dem Schlechten

gleich ist“; wir halten an tat ...re fest. Dagegen bei dem Verf. steht

l'a' oder tot}}, oder el r ; ye und xafusv (statt xcxör). Die Wahl steht

frei. — 97 sagt ixxtovoa M., dafs sie abgewendet (aidyw nähr) aus-

giefst; exytaoa würde nur sagen, dafs sie sich abwendet, nachdem sie

ausgegossen hat, worin doch nichts Unwürdiges läge. — 101 i'x&oq M.

Legendum äyt}og ; voftuofier, leg. xo/n/coutr. Dergleichen darf man

wohl frivol nennen. — 124 ifiol mendosum. Wenn es aber von ägrjor

abhängig ist? — 135 XQW' Leg. drofiäitorl — bxoixxeiQeir steht 139,

statt 130; yoviae 437, statt 1067; 327 und 329 steht dasselbe; ebenso

362 und 363. Auch dergleichen kommt also vor uud trägt nicht zur

leichten Benutzung des Buches hei. — 150 (xodg) Aiaxvxoig tnavtyiZeit

wird im Anhang fürchterlich hergenommen. — 204 niyaq 7xv9fir
t
v M.

Qu. /Jty Bv 9t(oq ! — 269 wird die Trajektion oder Attraktion

verkannt und fteyao9evoDq geschrieben
, statt i/q. — 278 statt dvq-

(fQÖvwy kurzweg: reget(>cov\ — 305 fanden wir mit Bedauern und Ver-

gnügen das ei d
1

efttj schon entdeckt. — Ebenso steht 699 'Aqov als

Ergänzung zu nagoCoav, schon von Rogers erkannt.

Sept. 550 el yaQ tiyoiev wird, trotz dem guten Nachsatz xiiv (oi

nt-Qyot) öloiaxo einem wünschenden ei9e gleichgestellt. — del. v. 804.

Und doch ist dieses Mgeq auch gar dürftig. — 1047 diaxexiftrjxai (=
ist getadelt worden) Corruptum.

Suppl. 355 vaiovt}' Wecklcin. Sehr richtig. — Ebenso 784 Boqvxxor

conj. Dobr.

Ag. 1172 erforderte 12 Zeilen Konjekturen; und doch scheint das

iyw dt' 9egfi6n:vovq xcty ev nidtit na'Kd (= do.-ragtS) so sinngemäfs

uud leicht.
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Trotz der mafsloseo Freude an Änderungen steht natürlich in dem

Buche aufseroidentlicli viel Nützliches und Gutes; einem künftigen Heraus-

geber des Äscbylus wird es unentbehrlich sein. Übrigens verspricht der

Verfasser in der Vorrede, selbst demnächst eine neue Ausgabe der ganzen

Orestie zu liefern.

Bern. Karl Frey.

177) The Adelphoe of Terence, with brief uotes and stage direc-

tions by William L. Cowles. Boston, Newyork, Chicago: Leach

Shewell and Sanborn, 1896. VII u. 73 S. kl. 8.

Die für Schulen bestimmte Ausgabe gebürt in dieselbe Sammlung,

aus der auf Seite 85 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift Liv. I.

kurz angezeigt ist. Eine kurze Eiuleitung giebt den Inhalt des Stückes

in Cm rissen , eine Skizze der ßühnenscenerie ist ihr hinzugefügt. Jeder

Scene ist eine knappe Inhaltsangabe vorangeschickt, im Texte werden ein-

zelne scenarische Bemerkungen eingeschaltet, in Fufsnoten zur Erleichterung

des Verständnisses einfache und kurze Erklärungen gegeben, die fast durch-

weg nur ein einzelnes Wort in antiquarischer oder sonst sachlicher Hin-

sicht oder dem Zusammenhänge nach erläutern sollen und im ganzen einen

ziemlich elementaren Standpunkt der Leser voraussetzen. Im Anfauge be-

trifft ein Teil dieser Anmerkungen Orthographisches; im Texte wird z. B.

für v stets w geschrieben; der Herausgeber hat für nötig gehalten, in den

Fufsnoten zu bemerken: aduorsarios — adversarios, uiiiaucrit — vitia-

verit. Doch finden sich weiterhin auch einzelne Erläuterungen zu dem

terenzischen Sprachgebrauch, z. B. functus officiumst — fungor governs

the aeeusative in Terence. Dem Versändnis des Zusammenhanges dienen

Erläuterungen namentlich bei hinweisenden Fürwörtern. Die Versaccente

sind durchweg angegeben; angehängt ist eine Übersicht der im Stücke

angewandten Metra. Dem Texte liegt Dziatzkos Ausgabe vom Jahre 1884

zugrunde.

Hanau. O. Waokermann.

178) Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. Für

die Schüler der Quarta bearbeitet von Fr. Holzweiszlg. Han-

nover, 0. Goedel, 1897. Jt l. GO.

Dieses für die Quarta zusammengestellte Lesebuch ist wohl kaum

noch als „Cornelius Nepos“ zu bezeichnen. Der Text ist nach C. N. be-
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arbeitet, enthält auch viele Stellen, welche unverändert fibernommen sind,

bietet aber im greisen und ganzen eine selbständige, für die Quarta wobl

geeignete Arbeit. Vorausgesetzt wird allerdings, dafs die Lektüre mit

Uiltiades anfängt, da die in die Lehraufgabe der Quarta gehörenden „Re-

geln erst allmählich im Texte verwendet werdeu
, sodafs ein systematisch

geregelter grammatischer Unterricht sich leicht an die Lesestöcke an-

schliessen und seine Beispiele aus denselben nehmen kann“. Aufgenommen

sind die Vitae des Miltiades, Themistocles
, Aristides, Pausanias, Cimon

Perikies, Alcibiades, Thrasybulus, Agesilaus, Pelopidas, Epaminondas,

um „eine griechische Geschichte von der Zeit der Perserkriege bis zum

Tode des Epaminondas in Form von Einzelbiographieen zu geben“. An-

gefügt sind Hamilkar und Haunibal. Die einzelnen grOfseren Abschnitte

der Vitae sind durch vorgedruckte lateinische kurze Inhaltsangaben her-

vorgehoben. — Das beigegebene Wörterbuch ist gut und vollständig aus-

reichend, doch sind die Quantitätsbezeichnungen durchaus ungenügend,

da sie bei dem einen Worte gegeben, bei dem andern ohne einen ersicht-

lichen Grund weggelassen sind.

BQckeburg. E. Köhler.

179) L. Bergmüller, Über die Latinität der Briefe des L.

Munatius Plancus an Cicero. Erlangen und Leipzig,

A. Deichert Nachf. (G. Böhme), 1897. X u. 102 S. gr. 8.

Jt 2.25.

Die elf Briefe des L Munatius Plancus im zehnten Buche der unter

Ciceros Namen gehenden Briefsammlung ad familiäres haben infolge ihrer

mannigfachen Eigentümlichkeiten gelegentlich zwar schon oft Beachtung

gefunden, eine zusammenhängende Behandlung jedoch erst in den letzten

Jahren: von Unterzeichnetem in den Programmschriften Bautzen 1894

und 1896 besonders nach ihrer Syntax, von Bergmüller hauptsächlich

nach ihrer phraseologischen und rhetorischen Seite.

In der Einleitung behandelt Bergmöller in sachgemäfser Weise

A. „Persönlichkeit und politisches Verhalten des Plancus“, führt B. „Ur-

teile über PI.“ an und charakterisiert ihn, kennzeichnet C. die „Latinität

der Briefe des PI.“ zum voraus in ihren Grundzfigen nach Stellung,

Bildung und persönlichen Beziehungen des Verfassers

Die im I. Abschnitt gegebenen Ausführungen über Eigentümlich-

keiten des Plancus in der Formenlehre enthalten mancherlei, z. B. Acc.
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Plor. auf 18 , Schreibung der Adverbia „boc, istoc, rusus“, was wesentlich

der Orthographie angehört, so dafs II. „Orthographisches“ (S. 12—14)

nur als minder wichtiger Nachtrag zu I. erscheint. Das S. 6 unter Kon-

jugation aufgeführte durch Bedeutung und Verbindung bemerkenswerte

Part, „expertus“ wäre richtiger unter „habere“ (V.) behandelt worden.

Unter III. „Wortbildung, Wortauswabl, Wortzusammensetzung“ S. 15

bis 25 findet der mittlere Ausdruck begrifflich keine scharfe Abgrenzung.

Unter dem ersten Titel wird nur „febricula“ besprochen, an zweiter Stelle

zumeist zusammengesetzte nomiua actionis, so das von PI. zuerst gebrauchte

„exhortatio“, zu dritt endlich aufser den volltönenden Incohativa „exti-

mescere, exhorrescere , concupiscere“ zwei neu erscheinende Composiia

..praecognoscere“ und „diffiteri“, welches letztere (8, 4) die gleiche

Bildung und einen ähnlichen Sinn wie das gleich darauf folgende „dissi-

mulare“ aufweist, vgl. Cic. ad Att. 8, 1, 4.

Unter IV. „Einzelne Wörter“ werden S. 25—45 bemerkenswerte

Substantiva, Adjectiva, Verba und Adverbia behandelt. Es ist wohl zu

viel behauptet, wenn es S. 26 heilst, „fides“ und „fidelitas“ seien „promiscue“

gebraucht. Mit „fidelitas“ wird die persönliche Eigenschaft treuer Ergebenheit

bezeichnet 9, 3 und 17, 2, wo es den Satz volltönend abschliefst, das

Verhältnis zwischen Personen aber, das auf Treu und Glauben beruht,

heilst regelmäfsig „fides“ in bestimmten Verbindungen: 15, 2 „fidem

dcdit“, 21, 1 „f. babere“, § 3 „f. solutam esse“; „fides“ nähert sich

der Bedeutung von „fidelitas“ nur, wenn eine zweite Eigenschaft namhaft

gemacht wird: 8, 6. 17, 3. 23, 4. Ebenso wenig wird das Adv. „fideliter“

einem „ tuto“ gleichzusetzen sein (vgl. S. 44) ;
es bedeutet vielmehr „sine

perfidiae periculo“ und soll die zuverlässige Ergebenheit der Vokontier

hervorheben, vgl. b. G. 8, 46, 6, wo, ähnlich wie bei PI. 8, 6, „fidelitas

atque auxilia provinciae“ gerühmt wird. Die Citate, an denen dieser und

der folgende Abschnitt besonders reich sind, erweisen sich als zuverlässig

;

falsch abgeteilt sind die Zahlen S. 26, wo Plaut. Irin. 5, 2, 2 zu schreiben

ist; S. 54 zu 8, 4 ist zu lesen Cic. fin. 3, 9, 32. Die vielfach falschen

Citate in Georges Lex. „Cic.“ für „Plane.“ sind wohl durchweg als

solche gekennzeichnet; dagegen ist trotz Verweisung auf Landgraf zu

„novissime“ S. 41 nicht erwähnt, dafs dies Wort in der Aufzählung

(24, 2) von ihm übersehen ist, ein anderes Citat aus Landgr. S. 49 unten

ist unvollständig und unklar.
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Unter V. „Phraseologie“ S. 45—59 sind vorangestellt die Phrasen

mit „habere, facere, esse“. In Verbindung mit „habere“ erhält „magnum

casum ‘
' 18, 3 eine andere Bedeutung als bei Caesar C. 3, 14, 3. Hier

wie b. Gail. 6, 30, 2 ist der besondere günstige Einzelfall gemeint, bei

PI. hingegen bezeichnet das Wort allgemein die Möglichkeit des Fallens,

vgl. „receptum habere“ 11, 2. Die Verbindung „sub signis habere“ er-

weist sich als ein für jene Zeit und später üblicher Ausdruck, wenn wir

vergleichen Poll. F. 10, 33, 4 „habere — sub signis“, Sueton. Aug. 101

aus dem breviarium des Augustns „quantum militum sub signis nbique

esset“, während nur Plaut. Ps. 2, 4, 71 „sub signis ducani“ notiert ist.

Als Belegstelle zu „uno loco esse“ 23, 1 war S. 52 vor allem Att

1, 16, 17, wo sich dieselbe Phrase in demselben Sinne findet, anzuführen,

vgl. Att. 3, 20, 1. Dafs das Streben nach Abwechslung den Schriftsteller

veranlafst hat 21 , 6 „si occasio tulerit“ zu schreiben (vgl. S. 56 f.)

lehrt ein Blick auf den Zusammenhang. In Verbindung mit „orania iu-

tegra“ wird S. 29 ..sustinere“ 24, 3 als Ersatzwort für das mehrfach

gebrauchte „servare“ bezeichnet, bei der ungewöhnlichen Phrase „memorem

se alicui probare“ 24, 1 hingegen S. 58 trotz des gleichen Prädikativs

nicht auf die gleiche Konstruktion von „praestare“ 11, 1 verwiesen. Dafs

der Gebrauch des Prädikativs bei PI. überhaupt ein freierer und aus-

gedehnterer ist als anderwärts, glaube ich Progr. 96 S. 10 f. nach-

gewiesen zu haben.

Abschnitt VI. (S. 59 — 69) ist mit Rücksicht darauf, dafs meine

Schriften die Syntax des PI. systematisch behandeln, betitelt „Zur Syntax“.

Gleichwohl war unter „Ellipse des Subjekts“ als Seitenstück zu 24, 4

anzufübren 23, 6; denn wie dort „Caesarem“, so ist hier durch die gleiche

Umschreibung mit „quod — attinet“ das sonst im Gegensatz zu dem

vorangehenden „vos“ erforderliche (vgl. 8,5) „ego“ entbehrlich gemacht

Unter „Ellipse des Prädikats“ sind die zwei Stellen, wo „esse“ dem Part,

fut. beigefügt ist, unter die übrigen, wo „esse“ fehlt, eingereibt, wodurch

der darauf folgende Satz „Allen diesen Stellen mit Ellipse“ u. w. einen

schiefen Sinn erhält. Dafs wir es 9, 3 mit Asyndeton explicativum zn

thun haben (S. 67 f.) ergiebt am besten ein Vergleich mit der offenbar

übersehenen ganz ähnlichen Stelle 21, 7; das Asyndeton adversativum bei

„ipse“, wozu nur 15, 3 angeführt wird, ist die Regel; hingegen sehe ich

21, 1 weniger Asyndeton als Anaphora von „omnia“.
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Dnter VII. Stilistik (S. 69—91) wird zuerst die Wortstellung be-

handelt. Die barte Endstellung des Pronomens findet sich auch 9, 3

„concnpisco autem nihil mihi“; unter den Stellen (S. 70), wo eine Zwei-

deutigkeit des Pron. rel. durch den Satzton ausgeschlossen ist, war vor

andern anzuführen 15, 4 ,,Bruti erit officium occurrere ei, cui“; 23, 5

verdient „eodem“ als correlativum zu „quo“ das Tonzeichen. Unter

„Stellung der Apposition“ hätte aufser 21, 7 Erwähnung verdient 21, 4

„milites viri boni“. Das Nachstellen des Attributs 4, 1 „ne

ininimum quidem“ wird verständlich durch den Gegensatz zu den folgenden

Worten „sine maxima culpa“, die also nicht unterdrückt werden durften

auf S. 71. Daraus ergiebt sich auch, was von der sog. Antithese zwischen

„nullum“ und „maxima“ 4, 1 auf S. 76 zu halten ist Die bemerkens-

werte Übereinstimmung in der Stellung der unter- und beiordnenden

Konjunktionen: 4, 2 „si aut — aut si“ (S. 73) und 17, 2 „quod et —
et quod“ (S. 82) ist nicht hervorgehoben. Unter „Überschwenglichkeiten“

S. 79 hätte zu 24, 1 wohl Erwähnung verdient die auffallende Verbindung

11, 3 „omnia opsequia polliceor“, die erläutert wird 15, 1 „obsequio —
ad omnis res abuti“, vgl. 21, 4 „hostibus — ownibus iudicatis“. Nicht

abundant erscheint mir „ille — illum“ (vgl. S. 81), hingegen vermisse

ich eine Hinweisung auf das pleonastische „praesens“ 21, 1 (vgl. Progr.

94 S. 34). Die S. 82 wegen ihrer Inkonzinnität angeführte Stelle 24, 6

zeigt auch sonst manches Auffallende, vgl. mein Progr. v. 96 S. 10 u.

31. Unter Allitteration ist S. 83 aus Brief 8 nur hervorgehoben § 4

„aucto cet.“, unerwähnt ist geblieben die auf Cic. 5, 3 zurückweisende

Allit. § 1 „et exspectationem et spem“; ferner haben gleichen Anlaut

die betonten Adjektiva § 3 „et magni labores et multae impensae“,

„Bewufste Allitteration" weist A. Kühler (Archiv X. S. 281) nach in den

Komparativen „tectius — tutiores", auf deren Chiasmus ich hingewiesen

hatte Progr. 96 S. 22. Auf Vorliebe für Allitteration weist zuletzt auch

die von Landgraf Unters. S. 46 bervorgebobene Klimax von „magnus“,

welche PI. (8, 2 und 11, 3) mit Pollio (32, 1) teilt. Unter „Kürze des

Ausdrucks“ S. 90 wird nur von Auslassung von Pronomina gesprochen,

obgleich die Briefe des PI. hierin mancherlei Bemerkenswertes bieten,

vgl. Progr. 96 S. 35.

Zuletzt folgt IX. „Zusammenfassende Übersicht über das Sprach-

material der Plancusbriefe“ S. 92—95. Nach dem früher Bemerkten

erinnert „uno loco esse“ weniger an Caesar als an Cicero und deutet „sub signis
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habere“ auf Pollio, der Oberhaupt manches Charakteristische mit PI. teilt, so

auch das adjektivische Pron. im Dativ: „ulli“ 8, 1, „nulli“ 31, 5, während

das mit Caesar Gemeinsame vielfach durch die Verwandtschaft des be-

handelten Stoffes bedingt scheint. Ob „bimestri3 consulatus“ 24, 6 und

,,bima legio“ 24, 3, ein infolge seiner Stellung zwischen „veterana“ und

„tironum“ durchaus unzweideutiger Ausdruck, mit Recht unter die vul-

gären Ausdrücke gestellt sind, scheint mir nach Sittls Ausführungen über

Vulgärlatein (in den Verb, der 40. Vers. d. Ph. u. Sch. 89 S. 385 f.)

fraglich. Dichterisches Kolorit erkenne ich hauptsächlich da an, wo

Sachen wie Personen behandelt werden, vgl. ausser 4, 2 und 8, 5: 21, 7

und 18, 3. Der Übersicht über das Sprachmaterial des PI. sollte sich

eine Würdigung der Eigentümlichkeiten seines Stiles anschliefsen. So er-

scheint es mir bemerkenswert, dafs der Begriff eines Verbums sich noch-

mals in einem beigefügten Nomen ausprägt: 8, 3 „exitu praestare“, 7, 2

„occupare possessionem laudis“. Aufserdem zeigt sich die Vorliebe des

Schriftstellers für volltönende Worte, wie auf dem Gebiete des Verbums

in der oben erwähnten häufigen Verwendung zusammengesetzter Incohativa,

so auch in der Häufung der Nomina, bes. mit der schweren Genetiv-

endung: 8, 7 „ad societatem periculorum accedere“, 8, 4 efifectum

consiliorum pervenire". Derartiges ist wohl liier und da angedeutet

(vgl. S. 25) nicht aber einheitlich verarbeitet.

Wenn nun auch in manchen Punkten Ergänzung oder Berichtigung

notwendig erschien, trotzdem die Untersuchung im Vorwort als ein fast

„vollständiges Ganzes“ angekündigt wird, so stehe ich doch nicht an, die

Arbeit als eine sorgfältige, gründliche und auch reichhaltige zu bezeichnen.

Bei der Menge der Teile, die mehrfach nicht scharf gegeneinander ab-

gegrenzt sind (vgl. S. 12 u. 19), ist die dankenswerte Zugabe eines Index

um so erwünschter.

Bautzen. A. Rhodins.

180) Robert Pöhlmann, Aus Altertum und Gegenwart

Gesammelte Abhandlungen. München, C. H. Becksche Verlags-

buchhandlung, 1895. VI u. 406 S. 8. Jl 7.

Aufsätze und Abhandlungen, welche in Zeitschriften zerstreut sind,

laufen Gefahr, bald vergessen zu werden oder, wenn die betreffende Zeit-

schrift nicht immer leicht zugänglich ist, nicht in dem Mafse benutzt zu

werden, wie sie verdienten. Es ist daher dankbar zu begrüfsen, dafs
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Pöhlmann seine Abhandlungen geschichtlichen und wirtschaftsgeschicht-

lichen Inhaltes, die in „Sybels historischer Zeitschrift“, in der „Deutschen

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, ira „Philologischen Anzeiger“, im

„Deutschen Wochenblatt“, in der „Zeitschrift für Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte“, in der „Aula“ und in der „Beilage zur Allgemeinen

Zeitung“ erschienen waren, in einem handlichen Bande gesammelt her-

ausgegeben hat. Der Geist oder, wenn ich so sagen darf, die Tendenz,

von der diese Arbeiten durchdrungen sind, dürfte den Lesern dieser Zeit-

schrift bekannt sein. Es ist jener wissenschaftliche Emst, jene tief ein-

dringende Forschung, die bei allem Eingehen aufs Einzelne die grofsen

allgemeinen Gesichtspunkte nie aus dem Auge verliert, Vorzüge, wie ich

sie an des Verfassers „Geschichte des antiken Kommunismus und Sozia-

lismus“ in dieser Rundschau 1895, Nr. 4, rühmend hervorgehoben habe.

Wer Pöblmanns Auffassung des Altertums in der Beziehung zur Gegen-

wart noch nicht kennt, wer also nicht weifs, wie der Verfasser den Ge-

samttitel dieses Bandes, „Aus Altertum und Gegenwart“ verstanden wissen

will, wird darüber den besten Aufschlufs erhalten, wenn er den ersten

Aufsatz dieser Sammlung, „Das klassische Altertum in seiner Bedeutung

für die politische Erziehung des modernen Staatsbürgers“ liest. Seine

Geschichtsauffassung verficht Pölilmann auch im zweiten, „Zur Methodik

der Geschichte des Altertums“ überschriebenen Aufsätze, in dessen erstem

Teile er sich, wie mir scheint, mit vollem Rechte, hauptsächlich gegen

die 1892 gehaltene Göttinger Festrede von U. v. Wilamowitz wendet,

während er im zweiten Teile mit nicht weniger Berechtigung die von dem

verhängnisvollen Begriffe der „Antiquitäten“ ausgehende Stoffverteilung

in der Neubearbeitung von Paulys Realencyklopädie kritisiert. Der blofsen

„Schematisierung des empirischen Lebens“, die keinen Sinn für Geschichte

zeigt, stellt Pöhlmann die von den Prinzipien der modernen Geschichts-

wissenschaft durchdrungene Auffassung der gesamten antiken Welt gegen-

über. Besonders beherzigenswert sind seine Ausführungen auf S 30, 34,

40 f„ 44. Es ist überflüssig, näher darzulegeu, wie Verfasser dank seiner

umfassenden Kenntnis der Prinzipien der allgemeinen wirtschaftlichen und

sozialen Entwickelung die Aufgaben, die er sich stellt, in geradezu muster-

hafter Weise löst; es genüge hier ein blofser Überblick über den Inhalt

dieses Bandes.

Nachdem Pöhlmann in den ersten beiden Abhandlungen gleichsam

die theoretische Grundlage für die universalhistorische Auffassung und
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Methode, wie sie am Anfänge unseres Jahrhunderts Niebahr für die alte

Geschichte begründete, skizziert hat, zeigt er in den folgenden Abhand-

lungen, wie er diese Prinzipien praktisch angewendet wissen möchte and

selber anzuwenden versteht. Wie er sie gerne angewendet sähe, legt er

dar in den eine hohe Auffassung vom Berufe des Historikers bekundenden

Aufsätzen mehr kritischer Natur, Nr. IX— XII: „Zur Beurteilung Georg

Grotes und seiner Griechischen Geschichte“, „Zur Kritik von Mommsens

Darstellung der römischen Kaiserzeit“, „Rankes Weltgeschichte“ und

„ Extreme bürgerlicher und sozialistischer Geschichtschreibung“. Dafs Ver-

fasser diese Methode selber meisterlich handhabt, wissen wir schon aus

seinen früheren Arbeiten zur alten Geschichte, von dem trefflichen Schrift-

chen „Hellenische Anschauungen über den Zusammenhang zwischen Natur

und Geschichte“ (Leipzig 1879) an bis auf die umfangreiche „Geschichte

des antiken Kommunismus und Sozialismus“, das zeigt er aber auch hier

in der Behandlung verschiedenartiger Stoffe: „Zur geschichtlichen Be-

urteilung Homers“, „Die Feldgemeinschaft bei Homer“, „Aus dem helle-

nischen Mittelalter“, „Das romantische Element im Kommunismus und

Sozialismus der Griechen“, „Die Entstehung des Cäsarismus“ und „Die

Wohnungsnot der antiken Grofsstädte“. Diese Aufsätze sind hier nicht

unverändert abgedruckt , sondern haben eine Reihe von Berichtigungen,

Verbesserungen und Erweiterungen erfahren. Innerlich hängen die ein-

zelnen Abhandlungen vielfach zusammen. „Eis ist“, um die eigenen

Worte des Verfassers (Vorworts. III) zu gebrauchen, „dieselbe Auffassung

geschichtlichen Lebens, dieselbe methodische Behandlung des Thatsachen-

materiales, die in allen in gleicher Weise zum Ausdruck kommt und der

ganzen Sammlung ein einheitliches Gepräge giebt.“

Leider ist der Druck, besonders im griechischen Texte, nicht sorg-

fältig genug überwacht Für eine zweite Auflage, die man dem treff-

lichen Buche wünschen mufs, seien zum Scblufs hier eine Anzahl Korrek-

turen zusammengestellt. S. 19, Z. 9 1. den Umschlag. S. 56 sollte im ersten

Satze der Ausdruck „an dieser Stätte“, der wohl für Sybels Histor. Zeit-

schrift pafste, geändert werden. S. 117, A. 2 sind die richtigen Citate

Thuk. I, 5, 3; III, 9t, 4; S. 132, A. 2. Strabo XIV, 6, 5 = p. 953,

2 9 ff. M. Einige Rückverweisungen sind von der ersten Publikation her

stehen geblieben; so sollte es S. 122, A. 3 heifsen S. 125 statt S. 19;

S. 213 1. S. 206 f. statt S. 10f.; S. 232, A. 1 1. S. 206 statt S. 11.

Statt der Verweisung auf S. 166, A. 1, „Niese a. 0.“ und auf S. 195,

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 23. 863

A. 1, „Szanto a. a. 0.“ sollte die Publikation selbst genannt sein, denn

der Aufsatz von Niese ist, wenn ich richtig sehe, vorher nicht erwähnt

worden, die Kritik von Szanto schon S. 21. Ferner ist zu lesen S. 150,

Z 23 Kapital, S. 154, A. 3 dvvafitvovg, S. 162, A. 3 Penelope, S. 163,

A. 3 Ilias XI, S. 175, Z . 20 seinen, S. 182, A. 3 vom Gespann, S. 188,

A. 1 Kontraktsverhältnisses, ebd. Etymologie, S. 208, Z. 22 Phantasie,

S. 224, A. 2 erurrfdeia, S. 226, A. 1 .//orxwvixifs
,

S. 227, Z. 14 Mit

dem Verbot von Gold- und Silbergeld, S. 228, A. 4 Rohde, S. 229, A. 2

(ft).oo(xpoVoav

,

S. 235, A. 1 yecnQyoi-vriov

,

S. 239, A. 2 v.attioiaaav,

S. 239, A. 4 xaT/jaxvvs, S. 241, A. 1 Jixat'aQxos, S. 243, A. 3 B. Del-

brück, S. 252, A. 1 drinoviMv, S. 262, A. 1 ei tyei, S. 303, Z. 16 1.

46, 4, S. 324, Z. 4 Masse, S. 328, A. 3 Freeman, S. 341, Z. 11 bis,

S. 350, S. 10 unberührt, S. 399, Z. 2 einer.

Es ist selbstverständlich, dafs dieser äußerliche Mangel dem inneren

Werte der Sammlung keinen Eintrag thut. Ich wünsche ihr die zahl-

reichen dankbaren Leser, die sie verdient.

Frauenfeld. Otto Sohulthofs.

181
)
imile Boutmy, Le Parthenon et le genie grec. Paris,

Armand Colin et Cie., 1897. 302 S. 12. 3 fria. 50.

Die erste Bearbeitung dieses Buches ist schon 1870 erschienen und

führte damals den Titel: Philosophie de l’architecture en Grece. Der

Verfasser sagt am Schlüsse: Le Parthenon est an syllogisme de marbre;

la fleure suprime de beaute y dchappe seule ü l’analyse; tous les effets de

l'art, qui portent et soutiennent cette fleur, qui en sout comrae la racine

et la tige sonl decomposables, c’est i. dire intelligibles
;

on peut donc

aiseinent y retrouver la trace de ces grandes causes et de ces grandes

idees qui ont leur sibge au plus profond de l’üme l'humaine; on peut en

suivre l’operation non seulement dans les grandes dispositions monumen-

tales mais jusque dans le plus humble detail. C'est ce que j'ai tente,

und darum habe er dem Werk den früheren Titel gegeben. Er habe aber

diesen aufgegeben, weil er zu viel verspreche, ohne jedoch auf die Über-

zeugung zu verzichten, dafs der Parthenon eine ganze Psychologie ent-

halte und verberge. Hiernach kann mans ich zwar ungefähr eine Vorstellung

von der Art des Verfassers, aber kaum eine Vorstellung von dem Inhalt

des ganzen Baches machen. Es behandelt zuerst das physische und mo-

ralische Milieu, dann das Ideal, hierauf die plastischen Prinzipien, und
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endlich den Tempel selbst, nicht etwa den Parthenon speziell, sondern

den Tempel im allgemeinen, das Ideal des Tempels, wie es im Parthenon

am vollkommensten in die Wirklichkeit trete. Unter diesen Umständen

scheint uns der frühere Titel weniger irreführend und bezeichnender als

der neue; denn wer sich über den Parthenon des nähern unterrichten

will, wird hier seine Rechnung nicht finden; wohl aber enthält das Buch

manche feine Beobachtungen über das Wesen der griechischen Kunst und

besonders der Tempelbaukunst, kann daher als Anregung zu weiterem

Nachdenken über diesen Gegenstand empfohlen werden.

C. P. W.

1 8 2) Oskar Haube
,
Die Epen der römischen Litteratur im

Zeitalter der Bepublik. Zweiter Teil. Schrimra, 1897.

Progr. S. 3—11. 4.

Der erste Teil dieser Schrift (1895) handelte von den historischen

Epen der lömischen Republik; hier werden nun die Gedichte besprochen,

die einen Gegenstand aus der Götter- und Hcroensage darstellen, die

„ mythographischeu “ Epen. Sie nehmen deu Stoff von den Griechen, weil

die römische Mytbenbildung von Kultus- und Staatszwecken so beeinflufst

war, dafs sie sich nicht für künstlerische Gestaltung eignete. Das rnytho-

graphische Epos, um 250 mit der Übersetzung der Odyssee durch Livius

Andronicas beginnend, war weit mehr als das historische von griechischen

Vorbildern abhängig uud steht an Bedeutung und Wert hinter jenem zu-

rück, da es nicht einem Bedürfnis des Volkes entsprach, wie etwa die

Annalen des Ennius. Aus den dürftigen Resten und Nachrichten lassen

sich zwei Gruppen unterscheiden, gröfsere Dichtungen, die eine gemein-

same Unternehmung mehrerer Helden erzählen, und kleinere Epen be-

schränkteren Inhalts. Die Argonautenfahrt erzählte das Hauptwerk der

ganzen Gattung, die Argonautica des Varro Atacinus. Die Geschicke des

Neleus und seiner Söhne stellte das Carmen Nelei dar. Die trojanischen

Sagen wurden behandelt in der Ilias Cypria von Ninnius Crassus, der

Ilias- Übersetzung des Cn. Matius und dem von Varro erwähnten Gedicht

über Priamus. Epische Kleingemälde (nach Schanz „mythologische

Epyllieu“) waren die Cybele des Caecilius, die Diana von Valerius Cato,

der Glaucus des Cornificius, die Jo des Licinius Calvus, Catulls Epithala-

miura Pelei et Thetidos, die Smyrna von Helvius Cinna und die Ciris.

Inbezug auf Ninnius folgt H. Bährens, ohne die Meinung von Schanz
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I, 134, dafs Niunius auch die Ilias übersetzte, zu erwähnen. Zu den

kurzen Angaben der Literaturgeschichten bietet er einige hübsche Aus-

führungen. Seite 7 wird ein Epos „des Trojanicrs Agias von Trozen“

erwähnt; man setze: „des Trözeniers Agias“.

Bnrgdorf. F. Luterbacher.

183) Albin Schaaf, Die Kunstausdrtlcke im Unterrichte

in den klassischen Sprachen, l. Teil. Programm des

Kgl. Dom-Gymnasiums zu Magdeburg. Nr. 245. 1897. 34 S. 4.

Die sehr gediegene Abhandlung gewinnt namentlich dadurch an Wert,

dafs sie nicht nur eine Forderung von hervorragender pädagogischer Be-

deutung ausspricht, sondern auch die Art und Weise charakterisiert , wie

diese Forderung erfüllt werden kann. Verf., der die gesamte neuere, die

Methodik des lateinischen Unterrichts betreffende Litteratur vollständig

beherrscht und mit richtigem kritischem Blick benutzt bat, geht von der

Thatsacbe aus, dafs die meisten unserer überkommenen grammatischen

Termini technici von den Schülern bei der ersten Durchnahme der Regeln

nicht verstanden und auch später nur gedankenlos liingenommen zu wer-

den pflegen, also für den Unterricht fast ganz überflüssig sind. Dabei

behauptet Verf. nicht, dafs die Termini ganz und gar entbehrlich wären,

zumal ohne Zweifel durch passende, möglichst kurze Kunstausdrücke die

Aufstellung von Regeln erleichtert wird
,

insbesondere aber fordert er in

Übereinstimmung mit dem von J. H. Schmalz auf der fünften badischen

Direktorenkonfereuz 1890 ausgesprochenen Verlangen (vgl. Z. f. Gw. 1896,

S. 293) eine einheitliche Terminologie für den gesamten

sprachlichen Unterricht. Er meint mit Recht, dafs sich bei noch

ausgedehnterer Anwendung der deutschen Sprache im Unterricht, als sie

selbst jetzt noch meist üblich ist, recht wohl gute deutsche Formen für

die alten Termini technici fiuden lassen, zumal unsere neueren Gramma-

tiken bereits hinter den lateinischen oder griechischen Kunstausdrücken

fast durchgängig Übersetzungen oder Erklärungen derselben geben und

auch die Lehrpläne von 1891/92 dieses Verfahren entschieden nahe legeu.

Die vorliegende Arbeit zerfällt in zwei Abschnitte. Im ersten, der

vorwiegend pädagogisch geschichtlicher Art ist, werden hauptsächlich die

einschlägigen Schriften von W. Schräder, Erziehungs- und Unterrichts-

lehre; A. Baumeister, Handb. d. Erziehungs- und Unterrichtslehre für

h. Sch. 1895, Bd. 111, Lateinisch von P. Dettweiler; L. Jeep, Zur Gescb.
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der Lehre von den Redeteilen bei den lat. Grammatikern. 1893; die inter-

essanten Arbeiten von 0. Seiffert (Lauban), namentlich: Der Einflufs der

formal-sprachlichen Bildung auf das menschliche Denken. Lauban 1893;

J. J. Bäbler, Beiträge zu einer Geschichte der lat. Grammatik im Mittel-

alter. 1885 u. a. benutzt und wird auf diesen Grundlagen die oben an-

gegebene Forderung begründet. Der zweite, grammatische Abschnitt will

und hat teilweise schon nachgewiesen, dafs viele der üblichen gram-
matischen Kunstausdrücke nicht einmal klassisch sind, und

giebt zu diesem Zwecke die Grundlagen für die Terminologie des mittel-

alterlichen Schulunterrichts hauptsächlich nach Priscian (besonders nach

dem sogenannten Priscianus maior), in zweiter Linie nach Donat (nament-

lich nach seiner De partibus orationis ars miuor), in dritter Linie nach

den anderen, von Jeep behandelten Grammatikern Charisius, Dositheus,

Kxcerpta Bobiensia, Diomedes, Consentius, Probus, Marius Victorinus,

Maximus Victorinus u. a. in sehr geschickter, übersichtlicher Weise wieder.

Recht gut ist vor allem die S. 14— 20 gegebene Charakte-

ristik aller von den Zeiten des Mittelalters bis auf unsere

Tage gebrauchten lateinischen und griechischen Gram-

matiken.

Die Arbeit verdient unbedingt die beste Empfehlung und weiteste

Beachtung.

Wöllstein. Lösohhorn.

184) Wilhelm Bauder, Wie lehren wir die elementare grie-

chische Syntax im Anschlufs an die Lektüre? Pro-

gramm des Progymn. und der Realscli. in Homburg v. d. Höhe.

1897. 11 S. 4.

Der Verfasser zeigt in ansprechender Weise, dafs auch bei der in-

duktiven Methode auf dem Boden der Lehrpläne von 1891 eine würdige

und nutzbringende Behandlung der griechischen Syntax möglich sei. Wenn

auch die früher übliche Behandlung der Syntax nicht so zu verwerfen ist,

wie cs von manchen Heifsspornen — besonders bei neueren Sprachen —
geschieht, da ein gut beanlagter Schüler dabei weniger Mühe hat als bei

der Entwickelung einer Regel aus so und so vielen Beispielen, so ist bei

dem Zurücktreten der Übersetzung ins Griechische die Anlehnung an die

Lektüre beim Erlernen der Syntax doch das Natürlichste. Die von dem

Verf. gegebene Entwickelung einer systematischen Behandlung der Kasns-

lehre ist praktisch und die Musterbeispiele für die Genera verbi, die Modi,
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den Infinitiv, das Partizipium, die vor der systematischen Behandlung ein-

zuprägen sind, gut ausgewählt. h.

185) H. Begemann, Bemerkungen zu altsprachlichen Lehr-

büchern. (Progr. des Gyranas. zu Neu-Ruppin 1897.) Berlin,

Ferd. Dümmler, 1897. 24 S. 4. A l.

Die Bemerkungen beziehen sich besonders auf die Terminologie der

in dem Gymnasium gebrauchten Lehrbücher: Richter, Lat. Lesebuch, VI,

V, IV, Ellendt-Seyffert, Lat. Grammatik, v. Bamberg, Griechische Schul-

grammatik. Es ist in der That auffallend, welche Ungenauigkeit und

wie grofse Ungleicbmäfsigkeit in der Behandlung der termini herrscht:

Adverbia neben dem Dativ Adverbien, Plural neben Pluralis, Genetiv Sing,

neben Akkusativ Singularis und Noroinativus Singular« und Dativ des

Singular», bald deutsche, bald lateinische Lettern. Konsequent gleiche

Bezeichnung ist für den Schüler eine kleine Erleichterung, wenn es auch

kein Kapitalverbrechen ist, die Endungen einmal abzuwerfen, und z. B.

wie vielfach üblich oder üblich gewesen, Accusativ cum Infinitiv statt

Accusativus cum Infinitivo zu sagen, — bei der Häufigkeit des Vorkom-

mens im Unterricht wäre eine noch grüfsere Abkürzung eigentlich zu

empfehlen. — Auch von der Terminologie abgesehen, findet sich in Lehr-

büchern, die viele Auflagen erlebt haben, noch geradezu Wunderbares in

Regeln und Definitionen, ein Glück, dafs nicht alles, selbst in kurz-

gefafsten Grammatiken, gelesen und gelernt zu werden braucht. Die De-

finition des Attributs ist z. B. bei Ellendt-Seyffert g 98 ungeheuerlich

— ich glaube, viele Lehrer haben sie glücklicherweise nicht gelesen —

,

und die völlig dispositionslose Gliederung des Abschnittes über den Ge-

brauch der Modi in Haupt- und Nebensätzen hat sich, obwohl schon früher

gerügt, lustig weiter geerbt.

Für Lehrer der alten Sprachen, besonders für Herausgeber neuer Auf-

lagen oder neuer Schulbücher ist die Abhandlung B.s sehr beachtens-

wert.. h.

186) Kübler, Lateinischer Unterricht im Übergang von Sexta

nach Quinta. Abhandlung zum Jahresbericht des Kaiser Wil-

helms-Gymnasiums in Berlin. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1895.

18 S. 4.

Kühlers Verdienste um die Methodik des lateinischen Elementarunter-

richtes sind bekannt. Diese Abhandlung betont die Notwendigkeit des
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planmäfsigen Vokabellerneus in den ersten Jahren des lateinischen Unter-

richtes, namentlich mufs auf Aneignung eines „eisernen Bestandes“ der

gebräuchlichsten Wörter hingearbeitet werden. Nach unserer Ansicht ist

dies auch schon seit Erscheinen der preufsischen Lehrpläne in den meisten

Lehrbüchern geschehen. Kubier behandelt eingehender den Umfang der

Vokabeln, die auf den einzelnen Stufen des Elementarunterrichtes gelernt

werden sollen, und giebt eine Anzahl Mustersätze, an welche dann deutsche

Übungsstücke mehr oder weniger eng angelehnt sind. Diese Mustersätze

beruhen gröfstenteils auf Cicero. — Die ins Einzelne gehende planmäfsige

Sorgfalt der gegebenen Proben und der daran angeschlossenen Übersetzungs-

übungen ist sehr auzuerkennen, doch dürfte es unmöglich sein, ein Lehr-

buch für Quinta in der angegebenen Weise auszuarbeiten. Auch halten

wir es nicht für zweckrnäfsig, den Quintanern schon fast ausschliefslich

Extrakt von gedankenreichen Sätzen vorzulegen, billigen vielmehr die For-

derung der Lehrpläne, mythologisch -geschichtlichen Lesestoff zu bieten.

Immerhin ist das Verfahren Kühlers bei Verbindung und Erweiterung des

Lehrstoffes der Sexta und Quinta für alle Verfasser von Lehrbüchern bzw.

Lehrer, welche ihre Extemporalien an die Lektüre anschliefsen wollen,

sehr beherzigenswert.

Arnstadt. B. Grosse.

Vakanzen.

Aachen, K. W. Gymnasium. Zwei Oberlebrerst. N. E. Curatorium.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes ln Gotha.

Soeben erschien:

Übungsstücke zum Übersetzen
aus dem Deutschen ins Lateinische

im Anschluss an die Lektüre

für die Oberstufe des Gymnasiums.
Erstes Heft:

Übungsstücke im Anschluss au Ciceros vierte Rede gegen Yerres

bearbeitet

von

Prof. Dr. Carl Hachtinann,
Direktor de« Herzoglichen Karlegymnasiums zu Bernburg.

Kart. M 80.

Für die Kedaktion verantwortlieh l)r. E. Laiwlg in BrtmM.
Druck and Verlag von Frladrioh Andrea« Partbe» iu Qotha.
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187) Platons Phädon, Klassiker-Ausgaben der griechischen

Philosophie. II. Von J. Stender. Halle a. S., Buchhand-

lung des Waisenhauses, 1897. 182 S. 8. Jt 1.50.

Ob ein philosophisches Werk wie Phädon sich zur Lektüre im Gym-

nasium eignet, ist eine Frage, die Rezensent nicht einfach verneinen, noch

weniger freilich unbedingt bejahen möchte : mit einer gut geschulten Ober-

prima, die sich zugleich über das Durcbschnittsroafs geistiger Regsamkeit

und Reife erhebt, mag der Versuch gelingen. Aber jedenfalls darf dieser

Versuch nicht durch Komplikation mit einer anderen Aufgabe erschwert

werden, wie es der Verfasser thut, indem er die ganze empirische Psy-

chologie in seinen Kommentar bereinzieht. Selbst wenn die Lösung der

Doppelaufgabe für möglich gehalten wird, müfste doch gegen die Verwen-

dung des Phädon als einer Art psychologischen Leitfadens Ginsprache er-

hoben werden; denn so gewifs es zu einer richtigen Lektüre der Schriften

des klassischen Altertums gehört, dafs überall, wo es ungesucht geschehen

kann, auf das hingewiesen wird, was vom Altertum in unserer Kultur und

unserer Art zu fühlen und zu denken fortlebt, so gewifs wird iunerliches

Verständnis und Genufs eines Geisteswerks dem Schüler in dem Mafs ver-
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kümmert, ab es einem anfser ihm liegenden Unterrichtszweck dienen mufs;

wichtiger ab die mancherlei Forderungen, die schon im Namen der Kon-

zentration des Interesses erhoben worden siud, ist für die Lektüre die eine,

dafs die Schrift, die der Schüler erst kennen lernen soll, nicht unter einem

ihr fremden oder doch nebensächlichen Gesichtspunkt betrachtet werde.

Wie gefährlich das für die Erklärung des Schriftstellers ist, sieht man

z. B. S. 103/4, wo der Satz des Platon, dafs die Sinne uns täuschen, zum

Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung über das Zustandekommen uoserer

Sinnesempfindungen gemacht, hinsichtlich seiner genuin platonischen Be-

deutung aber nur flüchtig und unvollständig durch den Hinweb auf die

Verschiedenheit der Erkenntnisobjekte erläutert wird. Zumal Philosophie

in einem erklärenden Kommentar nebenher bieten zu wollen hat seine

besonderen Schwierigkeiten
;
denn die Philosophie des Erklärers deckt sich

doch nicht ohne weiteres mit der des Lehrers. So wird S. 96 die Frage

der „gemischten Gefühle“ in Zusammenhang mit dem „Gemeingefühl“

gebracht, mit dem sie doch eigeutlich überhaupt nichts zu thun hat ; die

Wehmut wird dort ab in einem schnellen Wechsel von Affekten= Gemüts-

erscbütterungen bestehend, die Frage, ob es gemischte Gefühle im strengen

Sinn des Wortes gebe, ab noch unerledigt bezeichnet. Das letztere mag

ja insofern objektiv richtig sein, ab es wohl überhaupt kaum eine philo-

sophische Frage giebt, über die alle, die mitsprechen
,
einig wären; aber

wie soll sich zu dieser Bemerkung der Lehrer stellen, der im guten Gbu-

ben, dafs es gemischte Gefühle gebe, diesen Begriff verwendet hat, um

seinen Schülern den Blick für die eigenartige Schönheit, Wahrheit und

Tiefe des homerischen daxQvöev yeXäaaaa zu erschliefsen, oder der ihnen

vielleicht eben bei dieser homerischen Stelle die Wehmut als seelischen

Zustand des annähernden Gleichgewichtes zwischen Freude und Trauer,

also ab das Gegenteil eines Wechsels zwischen Gemütserschütterungen,

verständlich zu machen gesucht hat? Dem Eindruck, dafs Platon selbst

69 A den Zustand einer wirklichen Mischung und zwar hier allerdings von

Gemütserschütterungen habe schildern wollen, wird man sich aus

sprachlichen und sachlichen Gründen kaum entziehen können, trotz des

Wechsels von Lachen und Weinen, von dem er berichtet; denn dieser

Wechsel ist nicht der Gemütszustand selbst, sondern nur eine Form, in

der sich der eigenartige Gemütszustand äufsert. Unbedingt zur Polemik

genötigt ist der Lehrer durch die Entgegensetzung von göttlichem und

„moralischem Recht“ und der Gleichsetzung des letzteren mit den mensch-
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liehen vöftoi, den Satzungen des positiven Rechtes (S. 97/98). Überrascht

ist man, wenn S. 173 auch für die Lehre vom Wesen des Bewußtseins

eine Pbädonstelle citiert wird, und enttäuscht, wenn man die citierte

Stelle (78 C) liest; denn hier ist ganz allgemein von dem äovvtinov die

Rede, das dtoavtiog aei tya /.aiä tavtä (z. B. avtb tb xaAdv), und auch

was von 79 an über die Verwandtschaft der it’vyij mit diesem aavvD-eioy

kommt, hat doch mit der Frage nach dem Wesen des Bewufstseins kaum

etwas zu thnn. Mit einem Wort: über dem, was Platon leisten soll,

aber gar nicht leisten wollte, kommt das, was er uns wirklich giebt, zu

kurz, das Bild des Philosophen, der im Sterben bewährt, dafs sein ganzes

Leben eine fjeltxr] Oavaxov geweseu ist. Hier wäre wirklich „weniger

mehr“ gewesen; und das ist um so mehr zu bedauern, als die Text-

behandlung und die philosophische Seite des Kommentars
alles Lob verdienen. Dieses soll durch die folgenden Bemerkungen

nicht eingeschränkt werden. Kap. 58—61 sind weggelassen; sie sind ja

entbehrlich, aber Schüler, mit denen man den übrigen Pbädon lesen kann,

kommen bei richtiger Anleitung wohl auch mit den inhaltlichen Schwie-

rigkeiten dieser Kapitel zurecht, deren erstes durch die originelle Anwen-

dung des Gesetzes der Trägheit, die es bringt, den Denker Platon von

einer häufig übersehenen, aber sehr wesentlichen Seite kennen lehrt. Die

Bemerkungen „fiB!>og oder idyos=Fabel “ (S. 95) und „der liyog ist dem

Philosophen, der /.iti&og dem Dichter eigen“ (S. 97) sollten miteinander

ausgeglichen sein durch die Unterscheidung zwischen der weiteren und

engeren Bedeutung von luyog. Die Bemerkung zu Fabel (S. 95) — „Asop,

La Fontaine, Geliert, Lessing. Fabel, Parabel, Paramythie, Allegorie“ —
ist in dieser Form irreführend.

Canostatt. — Th. Klett.

188
)

Ciceros Bede für Sextus Boscius aus Ameria. Für den

Schulgebrauch erklärt von G. Landgraf. 3. Aufl. Gotha,

Friedrich Andreas Perthes, 1896. 8. ,/t i.

Eine bewährte Schulausgabe erscheint hier in dritter Auflage. Schon

diese Tbatsaehe spricht dafür, dafs sie den Bedürfnissen des Unterrichts

entgegenkommt uud als gutes Hilfsmittel bei der Lektüre zu verwenden ist.

Der Verfasser hat auch in der neuen Bearbeitung überall die bessernde

Hand angelegt und durch Zusätze einerseits, Kürzungen andererseits Voll-

kommeneres zu erreichen sich bemüht. Für eine hoffentlich recht bald

nötig werdende vierte Auflage möchte lief, auf einige Punkte liinweisen,
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die zu beobachten er bei dem Gebrauche des Buches Gelegenheit ge-

habt bat

In erheblichem Mafse bedarf meines Erachtens die Zahl der

Citate und Hinweise der Verminderung. Ein Beispiel statt vieler. Der

Schüler soll in den acht Zeilen des ersten Paragraphen sechs zur Ver-

gleichung herangezogeue andere Stellen der Bede nachsehen: zu homines

ndbilissimi § 15, zu setkant §59 und Bern, zu § 12, zu aetate Einl.

S. 1, zu novus § 82, zu defendi § 8. Es kann kaum zweifelhaft sein,

dafs unter unseren heutigen Scbulverhältnissen von den Schülern der Se-

kunda keine fünf Prozent sich der nicht unbedeutenden Mühe unterziehen,

diese Stellen nachzusehen und erst Text, dann Kommentar nachzulesen.

Und ich fürchte, auch diese fünf Prozent werden in ihrem Eifer bald

nachlassen. Denn ist das wirklich Erleichterung und Unterstützung, welche

dem Schüler gegeben wird, wenn man ihm zumutet, eine ganz unverbält-

nismäfsig grofse Zeit in dieser Weise aufzuwenden? Und was erführt er,

das sein Verständnis fördert? Aus § 15 dieselbe Thatsache, die ihm die

Bemerkung zu sedeant § 1 schon gab. In § 59 findet er auch nichts

anderes, als „in hisce subselliis“ und den Hinweis auf § 1 und § 12.

In § 12 giebt ihm der Kommentar ausführlicher dasselbe, was in den

Worten „gemeint sind die Rechtsbeistände u. s w.“ gesagt ist. In Ein-

leitung S. 1 das Alter Ciceros. § 52 wird ihm nur bestätigt, was der

Kommentar zu „novus“ an unserer Stelle sagt. Das in § 8 Gesagte endlich

ist höchstens geeignet, ihn irrezuführen und ihm eine falsche Übersetzung an

die Hand zu geben. Ich würde Vorschlägen, sämtliche Hinweise fortzulassen,

stattdesseu das in § 1 2 Ausgeführte schon an dieser Stelle zu sedeant zu bringen,

bei aetate hinzuzufügen „Cicero war erst 27 Jahre alt“, zu novus, dcfmderc,

credo die deutsche Bedeutung bzw. Übersetzung anzugeben. — Aufser den

Parallelstellen ausder Rede selbst finden sieb noch Hinweise auf Cic. Invent. I,

§ 20; Phil. II, 70; Liv. XXI, 21, 3. Was gewinnt der Schüler aus diesen

Bemerkungen? Ist ein Untersekundaner imstande, sich aus der citiertten

Stelle Invent. I, 20 eine Ansicht über die genera der Rede zu bilden?

Soll ibm die Anmerkung überhaupt nützen und etwas bedeuten
, so mufs

doch der Lehrer das Beste tbun und in ausführlichster Weise ihm sowohl

die Sache an sich als auch die einzelnen Ausdrücke (honestum — obscurum)

erklären. Fraglich ist es Dur, einmal, ob das der Zweck der Lektüre,

und zweitens, ob dazu Zeit ist. Aber wozu dann überhaupt die Bemer-

kung in einem Kommentar für Schüler? Dasselbe gilt für das zu
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flatam " Gesagte. Es würde zu weit führen, wollte Bef. auch nur einiger-

mafsen erschöpfend die hierher gehörigen Abschnitte des Kommentars

anführen; erwähnt seien noch die Bemerkungen zu § 2 quid, ergo,

§ 7 resistatis, § 8 homines sicarios, § 8 ornati auctique, § 39 cupiditas
,

§ 43 quid ais (wo gar Plautus herangezogen wird), § 58 mehercule,

§123 coepero (wo ohne weitere Erklärung nur gesagt wird: vgl. Div.

II, 13) u. s. w.

Neben dieser Art Bemerkungen finden sich eine Menge, die über

Grammatik oder Stilistik Auskunft geben. Aus der grofsen Fülle solcher

seien nur wenige angeführt: § 2 praereptam velim, bei welcher Gelegen-

heit der Sprachgebrauch Ciceros mit dem Cäsars und Sallusts verglichen

wird; § 2 si quis /lomm etc; § 3 tametsi non modo etc.; hier sind noch

dazu sachliche Erklärungen und stilistische Beobachtungen miteinander

vermengt unter Heranziehung von drei Parallelstellen. § 4 verum, wo

in acht Zeilen über die kräftigere und vollere Ausdrucksweise Ciceros in

dieser Rede gesprochen wird; § 8 quidquam aliud eausae, die Worte

bieten Gelegenheit, den Unterschied von quis, aliquis, quispiam, quisquam,

tdlus auseinanderzusetzen; § 33 nisi = aufser; § 36 exstinguere aique

opprimere; § 49 Erklärung des formelhaften quid censes; § 50 ne tu

u. 8. w. Abgesehen von vereinzelten Ausnahmen haben auch die Aus-

einandersetzungen dieser Art heutzutage in einem Schülerkommentar keine

Berechtigung mehr. Man ist sich doch einig darüber, dafs die Lektüre

anderen Zwecken dienen soll, und diese kommen nicht genügend zu ihrem

Rechte, wenn diese breite Hereinziehung grammatischer und stilistischer

Beobachtungen für Lehrer und Schüler verpflichtend sein sollte. Wenn

derartige Dinge bei Gelegenheit herangezogen werden sollen, so ist cs

doch jedenfalls richtiger, ihre Auswahl dem Lehrer zu überlassen,

ln gröfserer Menge in den Kommentar gebracht, können sie dem

Schüler keine Ermunterung und kein Hilfsmittel für das eigene Ver-

ständnis sein.

Etwa von der Mitte der Rede an ist Verf. auch sparsamer mit gram-

matischen Bemerkungen geworden und berücksichtigt viel mehr das, was

Hauptzweck einer Ausgabe für Schüler sein raufs. Der Zusammenhang

und der Fortschritt der Gedanken wird klar gemacht durch ausführliche

Darlegungen, und oft wird Anleitung für eine gute Übertragung in die

Muttersprache gegeben; z. B. § 77 zu sedari, § 73 zu decedere — con-

cedere
, § 79 ah hoc crimen rcsilirc

, § 80 occiderentur
, § 91 zu Studio,
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§106 colere atque obsei'varey § 122 non in ontnes arbitror omnia con-

venire. Die Zahl derselben künnte noch erheblich vermehrt werden, und

wenn auch nicht immer geradezu die Übersetzung geboten zu werden

braucht, es kann doch, indem der Siun einer schwierigeren Stelle ver-

ständlich gemacht wird, zugleich in diesen Worten dem Schüler Anleitung

gegeben werden, den Ausdruck für die gute deutsche Übersetzung selbst

zu finden, in der Weise etwa, wie es Menge in seinem vortrefflichen

Kommentar zum Bellum civile durchgeführt hat. Diese Art von An-

merkungen ist zugleich geeignet, den Gebrauch von Übersetzungen zu er-

schweren und einzusebränkeu, dadurch, dafs der Schüler angehalten wird,

die Übersetzung herzustellen auf Grund und an der Hand der im Kom-

mentar gegebenen Anleitung.

In den Kommentar eingeschoben ist die Disposition der Rede, nicht

immer gleichmäfsig nach Kapiteln oder Paragraphen gekennzeichnet und

nicht immer durch den Druck hervorgehoben. Gelegentlich freilich ver-

mifst man auch die Weiterführung der Teilung. Es heifst:

Kap. 1—& Exordium,

Kap. 6—10 Narratio,

§ 27—82 I. Hauptteil.

Abgesehen davon, dafs es nicht sehr praktisch ist, von der Bezeich-

nung nach Kapiteln zu derjenigen nach Paragraphen überzugehen, so ist

der Inhalt von Kap. 11 (§ 29 31 bis § 32) nur nebenbei Anfang Kap. 11

im Kommentar gegeben. Über Kap. 12 findet der Schüler nichts. Dann

heifst es wieder Kap. 14 (§ 39): Hier beginnt der sogen. Wahrscheinlich-

keitsbeweis u. s. w.; ebenso nebenbei § 52: Übergang zum 2. Punkte des

Probabile ex causa; Kap. 27: Mit esto = eier „gut“, in der Form der

Concessio, geht Cicero von dem Probabile ex vita und ex causa zu den

näheren Umständen der That, den Argumenta und Signa im engeren Sinne

über. Vorzuziehen wäre es, wenn die Disposition, zusammenhängend und

gut übersichtlich bis ins Detail auseinandergelegt, dem Kommentar vor-

gedruckt würde. Nur so bekommt der Schüler wirklich die Übersicht

über den Gang der Beweisführung.

Die Ausstattung ist, wie stets bei den Ausgaben der Gothana, gut

Druckfehler sind Ref. nicht aufgefallen.

Bremen. Braun.
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189) Erneet Arthur Gardner, A handbook of greek Bculpture.

Part II. London, Macmillan & Co., 1897. Mit Abb. 56— 138.

XVI n. 267—552 S. 8. geb.

Der günstige Eindruck, welchen der erste Teil machte, ist durch

den zweiten , wenn möglich , verstärkt. Der Verf. bekundet ein selbst-

ständiges klares Urteil und scheidet sorgfältig zwischen dem, was sicher

oder so ziemlich fest steht, und den mehr oder minder wahrscheinlichen

Hypothesen. Dies giebt seinem Handbuch zumal jetzt besonderen Wert,

wo die Lernenden, wie man beobachten kann, durch die Abweichungen

der Ansichten leicht in Verwirrung kommen.

Seine vernünftige Selbständigkeit sei an einem allgemein interessieren-

den Fall gezeigt. Von den Niobiden heifst es S. 421: „Plinius sagt,

dafs es zu seiner Zeit eine Streitfrage war, ob die Gruppe Skopas oder

Praxiteles zuzuschreiben sei. Der Wert einer solchen Aufstellung kann

nach dem Gewicht abgeschätzt werden, das wir heutzutage einer ähnlichen

Aufstellung beilegen würden, wenn ein Sammler uns erzählte, dafs er

weit weg von hier einige Kunstwerke entdeckt habe, die entweder von

Raphael oder von Lionardo sein sollten
;
er wisse nicht, welcher von beiden

es sei. Es ist unglaublich, dafs auf der Basis einer solchen Autorität

viele Archäologen ihre Diskussion darauf beschränkten, die Ansprüche

des Skopas und Praxiteles auf die Urheberschaft dieser Statuen abzuwägen,

ohne nur eine andere Möglichkeit in Betracht zu ziehen.“ Sogar der Dorn-

anszieher ist nicht bestimmt eingereiht (vgl. S. 490 A. 2) und bezüglich

der „praxiteli8cben“ Reliefs von Mantineia ein vorsichtiger Ausdruck ge-

wählt und auch der bei Pausanias vorliegende Widerspruch nicht ver-

schwiegen (S. 366). Auffallen mufs jedoch, dafs die Skulpturen Damo-

phons aus Lykosura in das vierte Jahrhundert gesetzt werden (S. 399 ff.),

indes wird auch hier das Für und Wider erörtert.

Indem wir dem Wunsche Ausdruck geben, dafs dieses nützliche Hand-

buch ins Deutsche übersetzt werde, notieren wir ein paar Einzelheiten.

S. 291, 1: Zu den Stühlen in der Prozession des Partbenonfrieses sind

die Votivfiguren von Frauen (Priesterinnen) , welche einen Stuhl auf dem

Kopfe tragen (dt^oq^goi ) , zu vergleichen, weil sie die liturgische Be-

deutung darthun. S. 302 ff. (Athenarelief Fig. 70): Es will uns nicht

antik erscheinen, dafs Athens in Trauer um einen Helden versunken sei.

Sie betrachtet einfach ein staatliches Denkmal in der Stellung, wie z. B.

Herakles im pcrgamenischen Fries den kleinen Telephos beschaut. S. 308:
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Wenn Alkamenea’ Stellung zu Phidias nicht ganz klar ist, so dürfte es

sich empfehlen, ihn nicht ohne weiteres unter die Schüler zu versetzen.

S. 312: Quintilians ästhetischer Begriff „pondus“ wird mit „nobility of

conception“ übersetzt. Dies kann leicht mifsverstanden werden; der

Khetor meint den imposanten Charakter der Erscheinung. S. 371: Der

Vers des Ovid, Metam. 8, 808 hat mit der Kunst nichts zu thun, son-

dern bezeichnet die schon von Hesiod (s. die Erklärer zu Erga 497) be-

obachtete pathologische Erscheinung, dafs bei andauerndem Hungern die

Qelenke schwellen; warum werden nicht die schlanken, grobknochigen

Gestalten des 15. Jahrhunderts verglichen?

Die Abbildungen haben die Vorzüge der Autotypie, aber auch zum

Teil die Mängel des kleinen Formates. Die schräge Aufnahme des Peri-

kies Fig. 72 giebt dem noch sehr schlichten Bildwerke einen schroffen

Ausdruck, der von vorne nicht zu sehen ist. Das Londoner Porträt Ale-

xanders Fig. 107 gehört schon zu den mehr „schönen“ als charakteri-

stischen Bildern des Eroberers.

Würzburg. Sittl.

190) H. F. Tozer, A History of ancient Geographie. With

maps. Cambridge, at the university press, 1897. London, Clav & Sons;

Leipzig, F. A. Brockhaus. (Cambridge Geographical series. General

editor: F. H. H. Guillemard, formerly lecturer in Geography in

the university of Cambridge.) XVI und 387 S. 8. geb. 13 »h. 6.

Das Buch macht von vornherein einen günstigen Eiudruck durch die sauber

gearbeiteten Kartenbeilagen. Diese vergegenwärtigen die Verbreitung der

griechischen Kolonieen, die Weltkarte nach Herodot, die Marschrichtung

der Zehntausend unter Xenophou, die Züge Alexanders des Grofsen, die

Weltkarte nach Strabo, den periplus des Erythräischen Meeres mit den

Küstenstationen der Fahrt nach Indien, das Straßennetz des römischen

Reiches, die Weltkarte nach Ptolemäus, endlich die Küsten der britischen

Inseln nach demselben Geographen. Dem entspricht der Text, der mit

den Seefahrten der Phöniker anhebt, dann die Geographie des Homerischen

Zeitalters, die griechische Kolonisationsthätigkeit, die ersten geographischen

Spekulationen, Hecatäus und Herodot behandelt Es folgen die Expedi-

tionen vor der Zeit Aleianders, Alexanders des Grofsen und der Diadochen,

die Reise des Pytheas, die wissenschaftliche Tbätigkeit der Alexandriner,

Polybius und die Römer, das Werk des Strabo, die Fortschritte der geo-

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 24. 377

graphischen Erkenntnis von der Zeit des Augustus bis zu der Traians

(einschließlich). Neben den Strafsen wird der „lirnes“ gewürdigt. Ein

interessantes Kapitel ist der Wertschätzung des Gebirges im Altertum

gewidmet: den Bergbesteigungen, Änfserungen des NaturgefOhls, Benutzung

der Höhen zur Signalgebung. Neben Ptolemäus wird sein Vorgänger

Marinus von Tyrus und sein späterer Zeitgenosse Pausanias der Perieget

behandelt; über letzteren werden neben englischen Forschern auch die

neuesten deutschen Werke angeführt, über die Zuverlässigkeit der Angaben

des Pausanias z. B. inbezug auf Mykenä und Megalopolis ein günstiges

Urteil gefällt.

Im allgemeinen ein wobiausgetragenes Buch. Wir heben das Kapitel

über Herodot besonders hervor, die Ausdehnung seiner Reisen, seinen geo-

graphischen Gesichtskreis, seine Mifsverständnisse, seine Kenntnis von

Europa, Asien, Afrika, Ägypten, Küsten und Binnenland, mit guten Be-

obachtungen über das Einzelne. Dabei werden auch die Pygmäen Inner-

afrikas in Erwägung gezogen, ohne dafs hierbei auf die neuere Litteratur dar-

über eingegangen wird ; während sonst neben dem überall zu Grunde gelegten

Bunbury besonders Berger und Kiepert fleifsig herangezogeu sind. Zudem

findet man durchgehends viel englische Reiselitteratur, die bei uns weniger

beachtet wird, citiert, so z. B. V. M. Yorke, A Journey in the Valley of

the Upper Euphrates in dem „Geographical Journal“, vol. 8 (1896), wo

nicht unwichtige Notizen über das römische Verteidigungssystem in diesen

Gegenden sich finden; so dafs das vorliegende Buch zwar zunächst als

belehrende Lektüre für Studierende und das weitere Publikum, nicht für

Gelehrte geschrieben ist, diese aber gleichwol darin mancherlei finden werden,

was der weltherrschende Brite praktischer beurteilt, als unsere mehr pe-

dantische Schulweisheit zu thun gewohnt ist.

Prag. J. Jung.

191) Baimund Oehler, Der letzte Feldzug des Barkiden Has-

drubal und die Schlacht am Metaurus. Berliner Stu-

dien für klassische Philologie und Archäologie, Neue Folge, II, 2.

Mit Beiträgen von F. Hultsch und V. Pittaluga, einem

Plane der Schlacht und einer Übersichtskarte. Berlin, S. Calvary,

1897. 82 S. 8. jt 3 .

Oehler ist schon lange mit mühsamen Studien für einen topographisch-

historischen Atlas zum zweiten panischen Krieg beschäftigt. Als Vor-
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arbeiten zu diesem erschienen 1891 —1893 in Fleckeisens Jahrbüchern

seine Aufsfitze über Sagunt und über die Häfen von Karthago. Mit dem

Hauptmann Pittaluga, der über diesen Gegenstand eine Studie veröffent-

licht batte, durchwanderte er Ende Februar 1896 die Umgebung der

Mündungen des Metauro und Cesano, um den Ort festzustellen, wo Has-

drubal umkam. Sie sind darin übereingekommen, dafs dies der Hügel von

S. Angelo sei, 7 kra von der Mündung des Metauro, südlich vom Flufs.

Von dieser Überzeugung ausgehend übt Oeiilcr zunächst Kritik an

den bisher über den Ort dieser Schlacht vorgebrachten Ansichten, nament-

lich von Frddöric-Guillaume 1812, Camillo Marcolini 1866 und F. Tar-

dneei 1888. Darauf berührt er die Frage nach den Quellen; er beleuchtet

und unterstützt die Meinung Hesselbarths, dafs die bei Polyb und Livius

vorliegenden Nachrichten über Hasdrubals Zug durch Italien und sein Ende

aus Fabius Pictor stammen.

„Die Alpen scheint Hasdrubal auf demselben Wege wie Hannibal

überschritten zu haben, wohl über den Mont Cenis.“ Der Prätor L. Por-

cius Licinus (nicht Liciuius!) erschwerte seinen Vormarsch, vermochte aber

nicht, ihn aufzuhalten. Das Heer Hasdrubals wird S. 37 u. 70 zu klein

augenommen gegenüber Liv. 27, 49, 6— 9. Dafs der Konsul Livius ihm

spät entgegenzog. weil er sein Heer möglichst verstärkte (Kap. 38, 7f.),

wird einfach als falsch erklärt und gegen Livius’ Bericht angenommen, er

habe Hilfe von Nero erwartet und sei nur, um diesem den Weg abzu-

kflrzen , nicht über Sena hinaus nach Norden vorgerückt. Ausführlich

wird „die fabelhafte Geschichte von Hasdrubals Depesche“ behandelt.

Sie soll in Oberitalien aufgefangen und an den Senat gesandt worden sein

und dieser soll dem Nero den Befehl erteilt haben, dem Kollegen zuhilfe

zu eilen. Der Bericht bei Livius 27, 43 erscheint mir als glaubwürdig.

Der Senat hatte die ihm nötig scheinenden Truppen gegen Hasdrubal und

Hannibal gesandt; für ihn fiel es nicht ins Gewicht, ob Hasdrubal in

Umbrien oder anderswo mit Hannibal zusaramenzutreffen wünschte. Er

konnte einen so abenteuerlichen Zug kaum befehlen, und Hannibal würde

die Sache wohl durch seine Spione bald erfahren haben. — Liv. 27, 50, 1

wird allgemein so aufgefafst, als solle Nero nach der Schlacht den 370 km

langen Weg von Sena nach Canusium mit seiner ganzen Truppte von

7000 Mann in 6 Tagen zurückgelegt haben. Da hierzu 15 Tage nötig

waren, hält Oehler die Angabe für unglaublich. Doch wird dort nur von

Nero gesprochen, uud man kann sich denken, dafs er persönlich mit sol-
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eher Eile zu seinem Heere zurückkehrte, seine Elitetruppe aber langsamer

oachrückte. — Dafs ein Flufs, der Cesano, die feindlichen Lager trennte,

ist ein Feblschlufs. Bei Liv. 27, 47, 1, wo die beiden Heere vor ihren

Lagern einander gegenübersteheu
, ist eine Trennung durch einen Flufs

ausgeschlossen. Das Lager Hasdiubals stand wohl nahe am Metaurus, da

einer der Führer beim Beginn des Rückzuges über diesen Flufs entkommeu

konnte. — Oehler findet es „befremdend, dafs die Reiterei, welche den

Kern der karthagischen Heere bildete, während der Schlacht nicht er-

• scheint“. Sie stand selbstverständlich der römischen Reiterei gegenüber

auf dem rechten puuischen Flügel, war ihr aber nicht überlegen. — Über

das Manöver Neros urteile ich anders als Oehler, F. Hultsch und die

Herausgeber des Livius, die 27, 48, 14 sinistrum uacb Olarean durch

dextrum ersetzen. Die Ausführungen von Pittaluga sind hier überzeugend.

Nero drang ein durch den Zwischenraum zwischen dem punischcn Zen-

trum (den Elefanten und Liguriem) und den Galliern. Wenn Livius sagt:

„trucidantur Hispani Liguresque, et ad Gallos iam caedes pervenerat“, so

heifst das nicht, das Häuflein Neros sei zuerst zu den Spauiern, dann

zu den Liguriem, daun zu den Galliern gelangt. Die Niedermetzelung

war vorab das Werk des Gewalthaufens unter Livius.

Bei der Geringfügigkeit der Fragmente Polybs und der Unvollstän-

digkeit des Liviauischen Berichtes über Hasdrubals Zug durch Italien

bleiben manche Punkte unklar; doch scheint die Annahme richtig, dafs

H. am Südrand des Hügels von S. Angelo seinen Tod fand.

Burgdorf. F. Lutorbachcr.

192) M. Laplana, Summa syntaxica cum thematis ad exercendum.

Pars prima: Summa syutaxica. 176 p. 8. Pars secunda: The-

mata ad exercendum. p. 177—352. Friburgi, Herder, 1894.

Jeder Teil Jt 2. —

.

Leider können wir dies als Grammatik des 19. Jahrhunderts höchst

interessante Buch nur im allgemeinen charakterisieren, obwohl es zu mancherlei

Erörterungen von grammatischen Fragen Anlafs gäbe. Es ist eine zunächst

wohl für jesuitische Schulen bestimmte lateinische Syutax in lateinischer

Sprache. Der Lehrstoff ist in drei Stufen abgeteilt: asterisco * di-

stinguuntur ca, quae sunt maxime necessaria, cruce f ea, quae sunt valde

utilia, cetera in eorum gratiam afferuntur, qui syntaxim cupiunt peni-

tius cognoscerc. Der eiste Teil enthält in zwei Büchern (I, Constructio

Digitized by Google



380 Nene Philologische Rundschau Nr. 24.

partium orationis, II. Orationis formatio) die grammatischen Regeln mit

meint drei Beispielen aus Dichtern und Prosaikern ältester bis spätester

Zeit. Diese sollen auswendig gelernt und lange und oft nachgeahmt

werden. Bei diesem Umfange der hineingezogenen Litteratur ergeben sich

natürlich Regeln, die jedem an die heutigen gesichteten Grammatiken

gewöhnten Schulmann ein Lächeln abnötigen, z. B. S. 87: f Sunt geni-

tivi pretium signifkanies : tanti, quanii; magni
,
parvi, pluris, mi-

noris (a); item assis, flocci , tiauci etc. (b). Sed dicimus etiam magno,

parvo etc. (c); assc, ftocco etc. (d). Dann folgen unter a, b, c, d je drei •

Beispiele aus Plautus, Naevius, Catullus, Cicero, Tacitus, Seneca. Die Er-

klärung, wann in obiger Regel der Genitiv und wann der Ablativ steht,

wird dem Lehrer überlassen („omitto de aiusis constructionum disputare“).

Interessant ist anch wegen ihrer für uns wunderlichen Logik die Dispo-

sition des grammatischen Stoffes, die, wie das ganze Buch, den Lehrgang

des Lateinischen im Mittelalter bewahrt zu haben scheint. Das dritte

Buch (Teil 2) enthält Obungen zum Übersetzen in die Muttersprache in

drei Stufen, meist antike Stoffe. Die Vorrede giebt eine methodische

Anweisung: Das erste Buch soll morgens vorgetragen werden, das zweite

abends, das dritte soll täglich, also doch wohl im unmittelbaren Anschluls

an die Grammatikstunde, zum Übersetzen in die Muttersprache und schrift-

lichen Retrovertieren des Übersetzten benutzt werden. Es scheinen also

wenigstens zwölf Stunden wöchentlich für die lateinische Grammatik vor-

ausgesetzt und soll überhaupt lateinisch gesprochen werden, wodurch be-

kanntlich auch ohne methodische Künste viel erreicht wird, und zwar

„diu multumque imitando“.

Arnstadt. B. Grosse.

193) Ludwig Gurlitt, Lateinische Fibel für Sexta. Berlin,

Wiegandt und Grieben, 1897. 115 S. gr. 8. geb. 2 .

Der grammatische Stoff des Buches und die Methode fufst auf den

preufsischen Lehrplänen vom Jahre 1891. Das Neue und Eigenartige ist,

dafs dem Buche Bildertafeln und Halbbilder (im ganzen 16) beigegeben

sind, die in engster Wechselbeziehung zu dem Text stehen. Verf. will

„in einer Reihe vou mythologischen Gestalten und von typischen Bildern

aus dem Kulturleben der alten Völker den Boden für eine geschichtliche

Belehrung vorbereiten “. Die Bildertafeln bezw. Halbbilder sind folgende:

1. Minerva (Nachbildung der Atbena Promachos der Akropolis, davor ein
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Altar und opfernde Jungfrau). 2. Diana (Nachbildung der Artemis von

Versailles ; vor ihr ein mit einem Pfeil verwundeter Bär). 3. Pugna Ro-

manorum et Qermanorum (die beiderseitige Bewaffnung kommt in vor-

trefflicher Weise zur Anschauung). 4. Schola (mit der Statue der Athene

von Velletri im Hintergrund). 5. Agricola (mit Ochsen pflügend) et

Nautae. 6. Castra Bomana. 7. Atbenae (Ansicht von Westen aus ge-

sehen). 8. Aesculapius (Statue, davor Altar, Opfer von Hahn, Schaf und

Schwein). 9. Pugna gallorum. 10. Orator Romanus (Rede des Manlius

nach der Niederlage bei Arausio). 11. Apollo et Pythia (Nachbildung

des Apollo von Belvedere, vor ihm die weissagende Pythia). 12. Juppiter

(Nachbildung des Zeusstandbildes von Phidias, Inneres des Tempels von

Olympia). 13. Neptunus (Neptun, mit dem Dreizack ausgerüstet, mit

seinem Zweigespann über die aufgeregten Wogen fahrend). 14. Germani

antiqui (heimkehrende Krieger). 15. Arminius (Nachbildung des E. v. Ban-

delschen Denkmals auf der Grotenburg). 16. Hercules et Nessus Cen-

taurus. Den Sextanern wird mit diesen zur Hälfte kolorierten Bildern

„die Antike gleichsam in einer Obersetzung, d. h. übertragen in die mo-

derne Pormenspracbe gegeben“. Ich habe gegen die Anlage der Tafeln

im allgemeinen nichts zu erinnern mit Ausnahme der sechzehnten: diese

wirkt abstofsend. Auch teile ich des Verf. Ansicht über die Gewinnung

fester Vorstellungen: „ Erfahrungsgemäfs werden kräftige, auf sinnlicher

Unterlage gegründete Vorstellungen von tbatsächlichen Verhältnissen nur

durch nachhaltige Anschauung, gewisserraafsen durch ein Emleben, ge-

wonnen. Deshalb reicht es nicht aus, an dem Auge des Schülers einmal

diese oder jene Erscheinung aus dem antiken Formenschatze im Bilde

vorüberzuführen. Soll die Vorstellung von einem Juppiter, einem Neptun,

einer Diana oder Minerva später in gleicher Sicherheit durch das Gedächt-

nis reproduziert werden können, wie die Elemente der Grammatik, so mufs

den Anfängern auch das entsprechende Anschauungsmaterial mit derselben

Eindringlichkeit und Stetigkeit geboten werden Es fragt sich nur, ob der

Gewinn einer festen Vorstellung von mythologischen Gestalten und antiken

Verhältnissen nicht auf Kosten der Sicherheit in der lateinischen Formen-

lehre erfolgt. Ich halte dies für den Kernpunkt in der Frage nach der

praktischen Verwendbarkeit des Buches. Der unteren Stufe der Gymnasien

fällt die Aufgabe zu, den Schülern die Elemente der lateinischen Formen-

lehre und Syntax sicher einzuprägen; und mit Recht; denn wenn nicht

auf der Unterstufe eine unerschütterliche Grundlage für Formenlehre und
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einfache Syntaxis gelegt ist, so läfst sich dieser Mangel niemals ganz be-

seitigen. Und doch ist Sicherheit anf diesem Gebiete unerläßliche Vor-

bedingung für eine erspriefsliche und allseitig bildende Quellenlektüre der

klassischen Schriftsteller. Wie sehr Unsicherheit in den Elementen die

Lektüre auf der Oberstufe erschwert und verlangsamt, den ganzen Unter-

riebtsbetrieb hemmt und nicht zur vollen Entfaltung kommen läfst, dar-

über macht jeder Lehrer der Prima, wie die Verhältnisse heute liegen,

von Jahr zu Jahr herbere Erfahrungen. Um so entschiedener mufs bei

der Einführung eines neuen Elementarbuchs der Gesichtspunkt rnafsgebend

sein, ob bei Verwendung des Lehrbuchs jene unerschütterliche Grundlage

geschaffen werden kann. Bei dem Gurlittschen Buche läfst sich diese

Frage nicht ohne weiteres theoretisch entscheiden. Aber ein praktischer

Versuch würde sich erst dann lohnen, wenn die Fibel für Sexta durch

eine ähnliche für Quinta ihre Ergänzung fände, so dafs eine Weiterfüh-

rung bis zum Abschlufs der Formenlehre ermöglicht wäre.

Darmstadt. L. Bnchhold.

194) Richard Thiele, Die Gründung des evangelischen

Ratsgymnasiums zu Erfurt (1561) und die ersten Schick-

sale desselben. Ein Beitrag zur Schul- und Gelehrtengeschichte

des 16. Jahrhunderts. Mit urkundlichen Beilagen und Quellen-

auszügen, nebst ,einer Abbildung des ehemaligen Augustiner-

klosters. Erfurt, Hugo Neumann, 1896. 85 S. gr. 8. jt 2.

Eine sehr fleifsige und eingehende Arbeit, welche als eine durch

Hinzufügung von 19 urkundlichen Beilagen vermehrte Sonderausgabe aus

der beim Einzuge des Erfurter Gymnasiums in ein neues Haus veröffent-

lichten Festschrift des Lehrerkollegiums erschienen ist. Sie verdient haupt-

sächlich deswegen möglichst weite Verbreitung, weil sie treffliche Ergän-

zungen zu Job. Chr. Hermann Weifseuborns vier Programmabhandlungcn

aus den Jahren 1861, 1862, 1867 uud 1870 bietet. Da Weifsenboru,

obwohl seine Verdienste um die Geschichte des Humanismus in Erfurt

im allgemeinen und des Erfurter Gymnasiums im besonderen s. Z. reiche

Anerkennung fanden und auch heutzutage keineswegs zu unterschätzen

sein dürften, weder die Archive genau durchforscht noch die Quellen mit

richtigem kritischen Blick geprüft und insbesondere bei seiner überwiegen-

den Berücksichtigung der einzelnen Personen die viel wichtigeren all-

gemeinen Gesichtspunkte gar nicht gefunden hat, war eine erneute Be-
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handlung des Themas unbedingt nötig. In dieser Tbieleschen nun, welche

zunächst an alle von Weissenborn benutzten Quellen auknfipft, aber haupt-

sächlich aus den im Stadtarchive, der Bibliothek des evangelischen Mini-

steriums und der Kgl. Bibliothek zu Erfurt selbst befindlichen Urkunden

schöpft und vielfach auch die trefflichen Arbeiten des Archivars Dr. Beyer

und Pastor Oergel daselbst berücksichtigt, wird im Gegensätze zu Weifscn-

boni8 Behandlung die Bedeutung und Geschichte des alten, streng katho-

lischen, um die Mitte des 15. Jahrhunderts gegründeten, später zu hoher

Blüte gelangten Pädagogiums der Universität, welches die älteste huma-

nistische Anstalt in Deutschland war, gebührend gewürdigt. Alsdann wird

gezeigt, dafs die Gründung des evangelischen Ratsgymnasiums nicht nur,

wie sonst üblich, aus dem Bedürfnis nach höherer Bildung und besserer

Vorbereitung der heranwaebsenden Jugend für die Universität, sondern

insbesondere aus dem Streben, die in Erfurt schon vorhandene humani-

stische Bildung möglichst zu heben und sich der allen Parteien lästigen

kurmainzischen Oberherrschaft zu entledigen, hervorging. Die längeren

Auseinandersetzungen über die konfessionellen Verhältnisse in der Stadt

und die Ausdauer, womit der Rat sein Ziel fortgesetzt verfolgte, tragen

viel bei zur Aufklärung über die Eutstehung der Anstalt, die am 9. De-

zember 1561 thatsächlich gestiftet wurde. Schullokal war, wie Verfasser

S. 25 richtig vermutet, das frühere Schlafhaus der Mönche, die ersten

Rektoren, der sehr praktische Paul Dummerick, unter dem die literarisch

und methodisch sehr hervorragenden Lehrer Helmbold, Verfasser vieler

trefflicher lateinischer und deutscher Gedichte, namentlich auch des be-

kannten Kirchenliedes: „Von Gott will ich nicht lassen“, und Dresser

wirkten, der berühmte Schulmann Basilius Faber, dann zum zweitenmale

der infolge der Absetzung Helmbolds wieder eingetretene Dummerich,

dem der vom Verfasser S. 42 treffend als Erfurts rührigster Schulmann

im 16. Jahrhundert bezeichnet« Antonius Moker in der Leitung der Schule

folgte, welcher seinerseits auch als Verfasser der ältesten Pädagogik

Deutschlands, der libri tres de pia et liberali disciplina atque educatiouc

liberorum, wohl bekannt ist.

Wollstein. Lösehhorn.

195) Emst Friedr. Bischof, Das Lehrerkollegium des Nikolai-

gymnasiums in Leipzig 1816—1896 97. Biographisch-bib-

liographische Beiträge zur Schulgeschichte. Wissenschaftliche

Beilage zum Jahresbericht des Nikolaigymnasiums in Leipzig.
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Leipzig, Kommissionsverlag der DQrrschen Buchhandlung, 1897.

Pr. No. 561. 76 S. 4.

Die sehr fleifsige und geuaue Zusammenstellung knöpft an Albert

Forbigers „Kurze Biographien der Lehrer von der Gründung der Schule

bis auf gegenwärtige Zeiten, nebst möglichst vollständiger Angabe ihrer

Schriften“ 1826 an, geht aber mit Recht vom Jahre 1816 aus, in wel-

chem K. Fr. Aug. Nobbo das Tertiat an der Nikolaischule, an der er, seit

1828 als Rektor, mit vorzüglichem Erfolge wirkte, übernahm. Zahlreiche,

namentlich in der altklassischen Philologie, Germanistik und Geschichte

litterarisch hervorragende Männer und vorzügliche Methodiker haben an

der altberühmten Lehranstalt gewirkt; man braucht nur an Namen, wie

Baunack, K. F. und 0. K. Brugmann, Erler, Forbiger, Frotscher, Funk-

bänel, Gcrtb, Hultsch, Jacobitz, K. S. Jacoby, Kaemmel, Kautzsch, Klee,

G. R. Koegel. Horst Kohl, Kreufsler, Karl Heinr. Ad. Lipsius und J. H.

Lipsius, A. Th. Moebius, Mehlhorn, Naumann, Nobbe, Palm, Ryssel,

Spitta, J. H. Stoy, Th. Vogel, Wohlrab, Wustmann u. a. zu erinnern.

Das beigebrachte Material ist auch im einzelnen überaus reichhaltig

und dabei sehr übersichtlich geordnet. Besonders dankenswert erscheint

das jeder Biographie beigefügte Verzeichnis der von dem betreffenden

Lehrer veröffentlichten Schriften.

Wollstein. LBschbom.

Vakanzen.

Bremen, G. Hilfsl. ev. Oberl. Math. u. Phys. (Turnen u. Lat. f. u. Kl.)

1800—2400 resp. 3500—7000 Mk. bis 1./12. Dir. Dr. Henke.

Erkelenz, Höhere Sch. (Progymn.) Rektor 3000 Mk. Bürgermeisteramt

Essen, H. T. Sch. Oberl., Deutsch. Gesch. Geogr. 1 1./8. N. E. Dir. Dr. Kluge.

Geestemünde, H. T. S. 1) Direktor, 3900—5400 Mk. 2) Oberl.

2400—4500 Mk. bis 5./12. Magistrat.

Hannover, III H. T. Sch. Direktor. Magistrat.

Hildesheim, H. T. S. Direktor. 5000—6000 Mk. Meid, bis 7./12. 97.

Magistrat.

Posen, Provinzialmuseum. Archivbeamter. Bis 15./12. Vorsteher

Dr. Scbwartz.

Kör die Redaktion verantwortlich Dr. E. Ludwig in Bromen.
Druck und Verlag von Friedrich Andrea« Perthes in Qoth«.
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Neu.e

PhilologischeRundschau
Herauagegeben »on

Dr. 0. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Erscheint alle 14 Tage. — l'rels fUr den Jahrgang 5 Mark.
Bestellungen nehmen alle Bachhandlangen, sowie die Postanstalten des ln* und Auslandes an

Insertlunsgehahr für die eiuiual geepalteue Potitzeile 30 Pfg.

Inhalt: 1%) B. P. Grenfell and A. S. Hunt, New clasaioal IragnjenU and otber

greek and latin papyri (J. Sitzler) p. 385. — 197) P. M II I lerne iater, Be-

merkungen znr Streitfrage Ober die Echtheit der Brntnsbriefe I, 16 and 17

(L. Gurlitt) p. 387. — 198) W. Schmid, Der Atticiauiu« in seinen Hauptver-

tretern (Weber) p. 390. — 199) Cbrestos Taonntaa a. J. 1 rving M a n a 1 1

,

The Mycenaean age (Sittl) p. 391. — 900) M. Strack, Die Dynastie der Ptole-

mäer (II. Swoboda) p. 394. — 201) G. Deschamps, Das heutige Griechenland

(P. Weizsäcker) p. 397. — 202) Fr. Jacobs — C. Curtins, Hellas (E. Schulze)

p. 397. — 203) J. Wu lff, Lat. Lesebuch (B. Grosse) p. 399. — 204) P. Sch w ieger,
Der Zauberer Virgil (E. Grupe) p. 400.

196) New claasical fragments and other greek and latin pa-

pyri, edited by B. P. Grenfell and A. 8. Hunt. With

five platea. Oxford, Clarendon Press; London, H. Frowde, 1897.

XII u. 217 S. 8. 12 sh. 6 d.

Die Verf. veröffentlichen in diesem Buche eine Reihe von Fragmenten,

die sie auf zum Teil stark verstümmelten Papyrusrollcn aus Ägypten fan-

den. Die Entzifferung war unter diesen Umstünden nicht leicht, und da-

her verdienen die Herausgeber um so mehr Lob und Anerkennung dafür,

dafs sie ihre Aufgabe in jeder Beziehung vortrefflich lösten. Die Fiag-

mente reichen vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis in das 9. Jahrhundert

n. Chr. Die 13 ersten beziehen sich auf die klassische Litteratur, die

anderen auf die folgende Zeit, und zwar Nr. XIV—XXXIX auf die Zeit

der Ptolemäer, Nr. XL—LXXIX auf die römische Periode, Nr. LXXX bis

CVI gehören der byzautinisehen Zeit an, Nr. CVII - CX sind lateinische

Urkunden, und CXI—CXIII betreffen die christliche Kirche. Daran schlie-

ßen sich sorgfältig gearbeitete indices, sowie ein Nachtrag zu dem ero-

tischen Papyrus - Fragment und andern Fragmenten, die die Herausgeber

in einem früheren Bande veröffentlichten.

Die Fragmente Nr. XIV ff. sind Privaturkunden, auf die ich hier

nicht näher eingehen kann
; ich will mich auf die litterarischen Bruch-
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stücke beschränken. Die erste Nummer umfafet vier Bruchstücke

Jamben, die drei letzten ganz verstümmelt, aus dem ersten dagegen latst

sich wenigstens noch erkennen, dafs es Mahnworte gegen die Ifiov/j sind.

Die Ergänzung ftävtea, die die Herausgeber in der zweiten Zeile vor-

nehmen, ist sprachlich unmöglich. Paläographisch ist hier die Form des

Sigma X und des Xi T der Beachtung wert. Die Nummern II—IV

enthalten Stücke aus Homers Ilias Buch 4, 8, 21, 22 und 23. Sie zeigen

mannigfache Abweichungen von unserem Test und enthalten besonders

viele neuen Verse; insofern sind sie zusammen mit den von Flinders Petrie

und in Genf aufgefundenen Fragmenten ein wertvoller Beitrag zur home-

rischen Textgeschicbte. Sie liefern einige brauchbare Einzelheiten, wie

XXII, 154 t6&i statt 8ih und XXIII, 198 tuza di Vptg, wie Bentley

vermutet hat; aber im ganzen zeigen sie einen viel schlechteren Zustand

als der uns infolge der Thätigkeit der alexandrinischen Gelehrten über-

lieferte Text. Dafs aber auch bei ihnen schon kritische Arbeit in An-

wendung gekommen ist, geht aus XXI, 397 hervor, wo die in den Scho-

lien dem Antimachos zugeschriebene Lesart litovda<piov tyx°S über d’

ursprüngliche di navdif’tov gesetzt wurde. Übrigens weisen die Heraus-

geber mit Recht darauf hin, dafs die neuen Verse nicht gleichmäfsig über

den ganzen Homer verteilt siud, sondern besonders in den Teilen an-

getroffen werden, wo der Faden der Erzählung locker ist.

Nr. V umfafst zwei hexametrische Fragmente; da im ersten Zeile 3

cueQ äiijg sich findet, so folgern die Herausgeber, dafs Sophokles diese

Stelle vor Augen gehabt habe, als er Antig. 4 oid' ärr
tg &ttq schrieb,

dieser Ausdruck also nicht geändert werden dürfe, eine Folgerung, zu der

nichts berechtigt. In Nr. V haben die Herausgeber sieben Fragmente

aus einer oder mehreren Tragödien vereinigt. Am vollständigsten ist das

erste; Fr. Blafs im Litt. Centralblatt 1897, S. 3"lff. denkt an ein

Bruchstück aus der Niobe des Sophokles; aber dazu passen die Worte

nicht, die sich offenbar auf die Verbannung einer Person, vermutlich durch

die Herrin, beziehen. Die Reste verraten Euripideische Anklänge, vgl. zo

ixelae x>
t
d Troad. 333 rpd’ ixetae und zu nGiXog lug lud ^vyov Orest. 45

nßlog ftig dnö gvyoC. Auch das ist beachtenswert, dafs sich fivyala

ebenso in der Hds. Eurip. Hel. 189 findet. Nr. VII enthält eine Anzahl

Bruchstücke aus einer philosophischen Schrift in Prosa. Nr. VIII, Fr. 1,2

ist <paea(fugov 'Atiuov hqöuov iv Deotg zu ergänzen, vgl. Sopb. OR. 663;

des Fragment ist vermutlich der lyrischen Partie einer Tragödie eutnommen
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und enthält eine Klage um ein in Troja umgekommenes Kind. Jedoch

l&fst sich auch hier nichts Näheres sagen, ebenso wenig wie über das

Bruchstfick in komischen Jamben, das unter derselben Nummer mitgeteilt

wird. Nr. IX und X siud Bru hstöcke aus Demosthenischen Reden, das

erste ncqi rljg nafanQtß. 10, das andero nQ&g (Dogfihova 5 ff. Nr. XI

ist ein verbältnisraäfsig gut erhaltenes Stück aus dem verlorenen Pen-

temychos des Pherekydes von Syros. ITr. lü, Überreste von Jamben mit

Scholien, möchten die Herausgeber einer Tragödie zuschreiben; Blafs

a. a. 0. weist sie richtiger einer Korn. die zu; ob es aber gerade eine des

Aristophanes war, mufs dahingestellt bleiben. Die letzte Nummer ist das

Bruchstück eines ProsaWerkes in Platonischem Stil.

Durlach. J. Kitzler.

197) P. Müllemeister, Bemerkungen nur Streitfrage über die

Echtheit der Brutusbriefe I, 16 und 17. Beilage zum

Programm des Gymnasiums zu Emmerich 1897 (Prog. Nr 456)

19 S. 4.

In den letzten Jahren hatten sich scviele Stimmen zugunsten der

viel umstrittenen Brutusbriefe mit '.usnihme der beiden „Schmähbriefe“

1, 16 und 17 vereinigt, dafs man sich der Hoühung hingeben drifte, der

alte Echtheitsstreit wäre jetzt endgültig agethan. lie vorliegende Ab-

handlung macht uns diese Hoffnung zu nichte.

Der Verfasser glaubt seinen Zweck erreicht zu haben, wenn seine

Arbeit den Anlafs zu erneuter Prüfung der Briefe I, 13 und 17 gäbe, die

er ebenfalls für echt hält. Die Arbeit bietet aber mehr als emo hlofse

Anregung, sie fafst die Frage selbst energis h an und versucht mit allen

Mitteln einer eindringlichen Methode zwei der gewi htigsten Bedenken zu

entkräften, die gegen jene beiden Briefe von anderen und von mir geltend

gemacht worden sind. Die beiden Bedenken waren 1., dafs Brutus seine

Meinung über Ciccros Verhalten unmögll h in so grober, leidenschaftlicher

Weise könne geäufsert haben, wie es in diesen beiden Briefen geschieht,

2. dafs diese sich durch die Dürftigkeit des Inhaltes als dos Machwerk

eines Fälschers (besser: eines Schulrhetoren) kennzeichneten. — Aus der

Charakteristik des Brutus, seinem Verhältnisse zu Cicero, aus der als echt

anerkannten übrigen Korrespondenz und vor allem aus einer strengen

Gedankenanalyse der beiden fraglichou Briefe selbst gewinnt der Verfasser

seino Gründe gegen diese Bedenken. Fr weifs selbst sehr wohl, dafs iu
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der Hauptsache noch nichts entschieden ist, auch wenn er in seinen Aus-

führungen recht behält, da „noch mancherlei andere Fragen genauer zu

behandeln sind“, ehe das letzte Wort gesprochen werden könnte. Aber

immerhin wäre ein guter Schritt zur Rettung dieser beiden Briefe getban,

wenn ihm die Beseitigung jener beiden Bedenken gelungen sein sollte. —
Solange man an der traditionellen Beurteilung des Brutus festhält, sind

diese Briefe unhaltbar. M. macht sich aber 0. E. Schmidts Urteil zu

eigen, der zuerst in einem geistvollen Vortrage auf der 40. Versammlung

deutscher Philologen und Schulmänner in Görlitz (1890) eine Charakte-

ristik des Brutus gab, bei der diesem kein Schimmer seiner alten Ruhmes-

krone verblieb. Es ist darin Schmidt zwar widersprochen worden, aber

eine Widerlegung seiner Darstellung giebt cs noch nicht. Wir hätten

deshalb, ehe wir Ober M.'s Arbeit urteilen können, uns mit Schmidt zu

beschäftigen und zu prüfen, ob sein vernichtendes Urteil über Brutus zu-

treffend und allein begründet sei, oder ob sich das Bild halten lasse, das

uns die Tradition gegeben hat. So lange aber „von der Parteien Gunst

und Hafs verwirrt“ das Charakterbild des Brutus noch schwankt, schwankt

auch der Boden, auf dem diese neueste Untersuchung aufgebaut ist. Mir

hat sich das Bild de3 Brutus bei langjähriger Beschäftigung mit seinen

Briefen so herausgestellt, dafs es sich mit der sonstigen Überlieferung wohl

vereinigen läfst. Seine Unschlüssigkeit und Ratlosigkeit nach der Ermor-

dung Caesars scheint mir Schmidts Verdacht zu widerlegen, er habe

Caesar aus Rache ermordet, weil dieser durch Adoption de3 Oetavian seine

Hoffnung, dereinst sein Nachfolger zu werden, durchkreuzt habe und weil

er durch Gewalt erreichen wollte, was ihm von Caesar versagt wurde.

Ich meine, in diesem Falle würde er sich doch des Antonius und damit

des Heeres und des Staatsschatzes versichert, sich in jeder Hinsicht besser

auf die That vorbereitet haben. Sein schonendes Verhalten gegen seinen

Kriegsgefangenen C. Antonius erklärt Brutus selbst aus dem Wuusche,

unnötiges Blutvergiefsen zu vermeiden, weshalb er auch den Marcus An-

tonius geschont hatte. Er hatte gehofft oder man batte ihn glauben

gemacht, die Beseitigung des Caesar würde ausreichen, um einen republi-

kanischen Zustand wiederzugewinnen und er sah sich ungern und wider-

strebend in einen neuen Bürgerkrieg hineingezogen, weshalb er persönlich

alles vermeiden wollte, was den Parteihafs schüren könnte. Dafs er mit

Cicero und dem Senate nicht harmonierte, beweist noch nichts gegen ihn, und

wenn er die Überzeugung hatte, dafs die Entscheidung in Griechenland
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fallen rnüfste, so lag darin fQr ihn Grund genug, die Hilferufe Ciceros,

nach Italien zu kommen, unbefolgt zu lassen, zumal er sich jedenfalls mit

Cassius Ober einen gemeinsamen Kriegsplan verständigt hatte und dadurch

gebunden war. Wir haben in diesem Rechtsstreite fast nur die einseitige

Darstellung de3 Cicero, denn Brutus spricht sich über seine politischen

und strategischen Pläne nicht aus, und seine Korrespondenz mit Cassius

und dem Senate ist nicht überliefert. Deshalb ist es schwer, gerecht zu

urteilen. Ich möchte eben deshalb nicht so bestimmt, wie Schmidt und

M. es thuu, über Schuld und Unschuld urteilen. Das ist eben das Tra-

gische in solchen wirren Zeiten, dafs selbst die Gutgesinnten sich gegen-

seitig Verderben bringen. Brutus wirft dem Cicero vor, dafs er den Octavian

gleichsam gegen ihn bewaffnete, während Cicero den Brutus anklagt, dafs

er ihn den Feinden preisgebe. Keiner handelte ans Feindschaft gegen

den anderen, beide glaubten das allein Notwendige zu thun. Die Verhält-

nisse waren eben mächtiger als die bandelnden Personen. Brutus wider-

willig zur Ermordung des Caesar getrieben, blieb auch fernerhin ein

Spielball des Schicksals. So erscheint er mir auch in den Briefen als ein

Schwächling, der vor grofsen Thaten zurückschreckt und zu keinen Ent-

schlüssen kommen kann, aber nicht als der berechnende, kalte Verräter

ohne Treu und Glauben, für den ihn Schmidt und Müllemeister aus-

geben.

Seine Schreibweise ist kurz und bündig; als Anhänger der stoischen

Schule verabscheut er gekünstelte Worte und Weitschweifigkeiten. Aber

was wir an echten Briefen von ihm besitzen, mochte wohl dem empfind-

samen Cicero öfters unhöflich und verletzend erscheinen, bewegt sich

gleichwohl immer in den Formen der gebildeten Umgangssprache und

sticht gewaltig ab von dem wüsten Geschimpfe, von dem leidenschaftlichen

Gepolter und den phrasenhaften Renommistereien, aus denen die Briefe I,

16 und 17 zusammengesetzt sind. Dafs auch in diesen Briefen einiger

Gedankengehalt und eine gewisse Gedankenentwicklung herauszufinden ist,

beweist noch nichts für ihre Echtheit; denn auch die Rhetoren der Schule

trachteten danach, ihren Worten Gehalt und Ordnung zu geben. Was

von diesen Leuten geleistet wurde, darüber müfsten wir uns erst eine

lebendige Anschauung schaffen — wozu es an geeignetem Studienmateriale

ja auch nicht fehlt. Natürlich studierten sie, wenn sie ein historisches

Thema behandelten, einigermafseu die Geschichte der Zeit, und was sonst

ihrem Vortrage Stoff und Farbe geben konnte. Da sie doch den Schein
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des wahren Lebens anstrebten, dQrfen uns auch echte Anklänge noch nicht

ohne weiteres für verläfsliche Zeugen der Echtheit gelten.

Auch trotz M.'s widersprechenden Ausführungen mufs ich deshalb

vorerst dabei verbleiben, dafs diese beiden Briefe durch ihre Gedankenarmut

und ihren unerhört rohen Ton zu sehr von den echten Briefen des Brutus

abstechen, als dafs sie ihm zugeschrieben werden dürften, dafs sie an In-

halt und Form den suasorien der Rhetoren römischer Kaiserzeit viel näher

stehen als den echten Briefen.

Mit diesen Andeutungen ist M.s Arbeit freilich nicht widerlegt, sie

wollten nur kurz, da eine eingehendere Behandlung hier nicht zulässig ist,

auf die Punkte hinweisen, wo mir die Untersuchung angreifbar scheint

Seine Absicht, anzuregen, hat der Verfasser jedenfalls erreicht und mehr

noch, er hat die Frage so lichtvoll und methodisch behandelt, das Akten-

material so säuberlich geordnet, dafs mit seiner Hilfe jedem Leser eine

Stellungnahme in diesem verwickelten Streite wesentlich erleichtert wird.

Was ein Verteidiger in der selbst gewählten Beschränkung zugunsten der

beiden Briefe Vorbringen konnte, ist hier geleistet worden: sie hätten

keinen Anwalt finden können, der ihre Sache ruhiger, klarer und geschickter

vertreten hätte. Hoffentlich läfst er sie nun nicht auf halbem Wege im

Stiche, Eine weitere Klärung der streitigen Frage kann allseits nur will-

kommen sein.

Steglitz. Ludwig Garlitt.

198) Wilhelm Schmid, Der Atticismus in seinen Haupt-

vertretem von Dionysios von Halikarnafs bis auf den zweiten

Philostratos. Registerband. Stuttgart, Kohlhammer, 1897.

234 S. 8. ji 6.

Mit rühmlicher Raschheit ist der in Aussicht gestellte Registerband

(vgl. 1896, Nr. 22) erschienen. Er enthält zunächst (S. 1—52) ein

Sachregister, sodann (S. 53- 234) ein Wortregister, beide, wie

wir aus einem kurzen Vorwort erfahren, von unseres hochverdienten

Wilhelm Schmid am 6. Nov. 1896 hochbetagt verstorbenen Herrn Vater,

res. Apotheker in Künzelsau, besorgt. Dafs diese eine schnelle Orien-

tierung ermöglichende Beigabe dem Werke erst seinen vollen Wert ver-

leibt, bedarf wohl keiner besonderen Hervorhebung. Doch dürfen hierbei

die Winke, wie sie der Verf. für die Benutzung der Register im Vorwort

an die Hand giebt, nicht unbeachtet bleiben. Auf den ersten Blick mag
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es auffallen, dafs der Herausgeber in diesem sich selbst eiuer bewufsten

Inkonsequenz zeiht, insofern er sagt: „Wenn an einer in den Registern

citierten Stelle des Werkes auf weitere Stellen verwiesen ist, so sind

diese letzteren öfter in den Registern nicht besonders aufgefübrt.“ In-

des habe ich nicht gefunden, dafs dieser Umstand, wenn er auch immer-

hin als ein formeller Mangel in der Anlage bezeichnet werden mufs, den

Scbmid vermutlich nur aus Pietät gegen seinen Herrn Vater nicht be-

seitigt, dem wirklichen Bedürfnis des Nachschlagenden irgendwie nennens-

werten Eintrag thäte, vgl. z. B. den Artikel „Abstracta von Adjectiven

gebildet“, es müfste denn sein, dafs es einer mutwillig blofs auf mecha-

nische und ziSernmäfsige Verwertung der Ergebnisse der Schmidschen

Untersuchungen abgesehen hätte; für den aber, der sich mit Mut und

Willen in den vorhergehenden Bänden genau umgesehen hat, dürfte dieser

abscbliefsende ein über jeden ernsteren Tadel erhabenes zweckmäfsiges

Nachschlagebuch sein; bieten ihm doch die einzelnen Artikel erwünschte

Marksteine, sich zurechtzufinden, sowie eine dankbare Handhabe zu be-

quemem und leichtem Gebrauche. Und so wird wohl gerade dieser Re-

gisterband dem Verfasser die wärmste Auerkennung der auf diesem

Felde arbeitenden Interessenten eintragen.

München. Ph. Weber.

199) Chrestos Tsountas a. J. Irving Manatt, The Myce-

naean age. A study of the monuments and culture of pre-

homeric Greece, witb an introduction by Dörpfeld. Lon-

don, Macmillan & Co., 1897. Mit 22 Tafeln u. 169 Textabbil-

dungen. XXXII u. 418 S. gr. 8. 24 eh.

Unter den verhältnismäfsig wenigen archäologischen Schriften wissen-

schaftlichen Charakters, welche bisher in Griechenland erschienen sind,

nahm das 1893 von dem verdienten Direktor der mykenischen Ausgra-

bungen berausgegebene Buch „ MvATjvai xot Mv*.r\va'iog nohnoftig“

einen angesehenen Platz ein. Bis zu den neuesten Funden ergänzt und

zu einem Prachtbande erweitert, wird es ohne Zweifel noch mehr Freunde

sich erringen.

Gehen wir zunächst den Inhalt der Kapitel durch. Kap. I „Mark-

steine (landraarks) der mykenischen Welt“, nennt die hauptsächlichsten

Fundstellen, beschränkt sich aber auf das nachmalige Griechenland und

„Troja“; eine Ergänzung hierzu geben der Auhang B. (Miuysche Werke
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am Kopaissee) und C. (Neue mykenische Funde iu Attika, Salamis uud

Ägina). Kap. II— VI bandeln von den Qebäuden und ihrer Einrichtung

(Die befestigte Stadt, Der Palast, Das Privathaus und das häusliche Leben,

Schachtgräber, bienenkorbförmige und Kammergräber). Dieser Gegenstand ist

von Dörpfeld, Schuchhaidt und Perrot-Chipiez so durchgearbeitet, dafs nur

ein wesentliches Problem hier entgegentritt, der mit Stelen bezeichnet«

Platz der Fürstengräber, welcher nach Beiger offen, dagegen nach Tsuntas

mit einem Grabhügel bedeckt war; gegen letzteren, der noch immer mann-

haft seine Position verteidigt, erklärt sich auch Dörpfeld in der Vorrede;

die Unklarheit rührt eben von dem Mangel einer genügenden Beschrei-

bung und Aufnahme der Schliemannschen Ausgrabung her. S. 31 wird

bei den Lesern die Kenntnis der „tief symbolischen“ Erklärung des

Löwenthorreliefs ohne weiteres vorausgesetzt. Unter den neuen Funden,

die dieser Abschnitt bringt, ist keiner interessanter als die Entdeckung

von steinernen Ampeln und Standlampen (S. 79 f. mit Abbildungen);

nebenbei bemerkt, ein warnendes Exempel, dafs der Anfang des 19. Ge-

sanges der Odyssee deshalb, weil nur dort eine Lampe vorkommt, noch

nicht spät zu sein braucht. Das Leben der Mykenier wird weiter in

Kap. VII (Kleidung und Schmuck) und VIII (Waffen uud Krieg) ge-

schildert.

Nun geht die Darstellung auf das geistige Leben der Mykenier über.

Ihre Kunst wird in Kap. IX (Einige Phasen der mykenischen Kunst) und

X (Die Inseln als Vermittler in der Kunst) behandelt und zwar nach der

zur Zeit herrschenden Mode so, dafs die Selbständigkeit betont und den

Berührungen mit dem Orient und Ägypten geringere Bedeutung beigelegt

wird. Kap. XI. erzählt von den überraschenden Funden mykenischer In-

schriften; Kluge, Die Schrift der Mykenier, Cöthen 1897, ist noch nicht

benutzt. Mit Kap. XII (Religion) schliefst die eigentliche Kultur-

geschichte.

Nun geht das Buch zu den grofsen Problemen über, welche noch

oft zur Erörterung kommen werden, nämlich Zeit, Nationalität und Ver-

hältnis zu den homerischen Gedichten. Die Zeitdauer der mykenischen

Periode wird im 13. Kapitel auf etwa 1460—1200 festgesetzt; das letz-

tere Datum scheint auf Flinders Petrie zurückzugehen, kommt mir aber

etwas zu hoch gegriffen vor, denn wie sollen die zwei folgenden Jahr-

hunderte gefüllt werden? Die einschlägigen Thatsachen sind nur in Aus-

wahl gegeben, aber vernünftig abgewogen. Weniger befriedigt mich ds9
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XIV. Kapitel, welches von der schwierigen Nationalitätsfrage handelt. Ob

es in Griechenland damals Pfahlbauten gegeben hat, thut unseres Er-

achtens hier nichts zur Sache; auch die homerischen Parallelen können

trögen. Überhaupt ist die öbliche Fragestellung, ob die Mykenier Griechen

waren oder nicht, ein Anachronismus; denn bis sich mehrere Stämme als

eine Nation föblen, mössen viele Geschicke sie einander genähert und

von anderen entfernt haben. Das einzige positive Urteilsmittel über die

Nationalität ist die Sprache — diese werden die Inschriften bekannt

machen; hoffen wir, dafs im Wettstreit die definitive Entzifferung bald

gelinge und auch dafs sie einem Landsmanne zufallen möge — und dazu

kommt eventuell noch die Anthropologie, aber Virchows Akademie-Artikel

über altgriechische Schädel ist seltsamerweise konsequent übersehen worden

Das Verhältnis von Schliemanns Funden zu Homer ist von Anfang,

an zu sehr mit den Augen des Enthusiasten betrachtet worden, und seit

Dörpfeld die Stadt des Priamos wiedergefundcu zu haben glaubt, ist dieser

Enthusiasmus neu belebt. Eine Erörterung dieser jetzt am meisten inter-

essierenden „homerischen Frage“ erfordert eine genaue Prüfung der so-

genannten Ähnlichkeiten und ein Verzeichnis der vielen Verschiedenheiten.

Für jetzt sei unser Standpunkt dahin präzisiert, dafs die mykenischen

Denkmäler nur für das Verständnis des Sagenkernes der homerischen Epen,

nicht aber für die Erklärung der Einzelheiten Wert haben, und dafs die

Dichter Troja, wie Ithaka, nach normal griechischen Verhältnissen nur

ersteres gegenüber der armen Insel prächtiger schildern, ohne dafs irgend-

eine wirklich individuelle Eigentümlichkeit des Ortes vorkäme. Auf die

sechste Schiebt von Hissarlyk hat Referent vor Dörpfelds Ausgrabung bin-

gewiesen (Parerga zur alten Kunstgeschichte S. 20 unten) und gleich-

zeitig damals die Schwäche der alten Tradition über die direkte lokale

Identität (nicht zu verwechseln mit Kontinuität) von Troja-Ilion dargelegt;

die Ausgrabungen nötigen davon nur dies eine Gegenargument zu streichen,

dafs Hellanikos eine steinerne Mauer sah . denn eine solche ist jetzt von

Dörpfeld in Hissarlyk gefunden. Da ich auch die Anlage von Hissarlyk

mit altasiatischen Städten (Semiramisburgen) verglichen habe, so stehe

hier das nächste Analogon zu jenem Terrasseubau mit geglätteter Stein-

mauer; im Alexanderroman (Julius Valerius 3, 18, 44) ist nämlich als

Burg Kandakes eine asiatische Residenz ähnlich geschildert, wie es gewifs

mehrere solche in Asien gegeben bat. Schoo als asiatische, sicher un-

griechische Stadt, gehört das mykenische Troja eigentlich nicht in ein
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Buch, welches sich auf das griechische Gebiet beschränkt. Von diesen

Fragen handeln das letzte Kapitel, der Anhang A. (Das mykenische Troja)

und der gröfsere Teil von Dörpfelds Vorrede.

Die Ausstattung ist ganz vortreßlich
;

erreicht sie auch die Pracht

und den Reichtum von Perrots Band nicht, so giebt die Bilderreihe einen

so guten Cberblick Ober die mykenische Kultur, wie man ihn sonst nir-

gends findet. Die von Professor Colwell aufgenommenen photographischen

Ansichten aus Mykene, Tiryns und Troja sind ausgezeichnet schön.

WQrzburg. Sittl.

200) Uaz L. Strack, Die Dynastie der Ptolemäer. Berlin,

Wilhelm Hertz, 1897. XVI u. 294 S. 8. .H 7.

Der Titel des vorliegenden Buches ist insofern nicht glücklich ge-

wählt, als er eine Darstellung der Ptolemäergeschichte vermuten läfst,

während nach der ursprünglichen Absicht Stracks in dem Mittelpunkt

seiner Arbeit eine Familienchronik stehen sollte, welche dann allerdings

gegen andere Fragen zurücktrat Doch wollen wir darum mit dem Verf.

nicht rechten und das Gegebene mit aufrichtigem Dank entgegennehmen:

in Stracks Werk ist eine Reihe von wichtigen Problemen, welche sich

auf das hellenistische Ägypten beziehen, mit Heranziehung des urkund-

lichen Materials, der Inschriften, Münzen und Papyri, und zwar sowohl

der griechischen als der bieroglypbisch-demotischen, in umfassender Weise

behandelt und speziell zum erstenmal der Versuch gemacht, die Fragen

staatsrechtlicher Natur, welche sich an das Regiment der Ptolemäer knüpfen,

einer Lösung entgegenzufübren. Eine kurze Durchmusterung des Inhalts

mag dies zeigen.

Gegenstand von Kapitel I bildet die „ Mitberrscbaft und Samtberr-

schaft“, für welche Regierungsformen die von Mommsen anläfslich des

römischen Principats gegebene Definition zugrunde gelegt wird Es wer-

den die verschiedenen Merkmale erörtert, aus welchen auf das Bestehen

derselben zu schliefsen ist (Titel, Münzrecht, Kultus u. a.); doch ergiebt

sich dem Verf., dafs nur die Datierung nach Regierungsjahren ein sicheres

Kriterium dafür gewährt. Während früher nur Mitregenten nachzuweisen

sind, ist seit Ptolemäus VI. die Samtherrschaft von zwei, ja von drei

Herrschern eine ständige Institution, wobei die Teilnahme der Königinnen

in den Vordergrund tritt, mit welcher Kleopatra II. den Anfang macht,
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Strack geht die gesamte Ptolemäergeschichte auf diese Erscheinung hin

durch, bei welcher Gelegenheit mancherlei für die Chronologie abfällt

Io engem Zusammenhang mit dem ernten Kapitel steht das zweite

„Thronfolge und Erbrecht“. Gewifs ist der von dem Verf. abweichenden

Ansichten der Neueren gegenüber aufgestellte Grundsatz, dafs es ein Erbrecht

im Lagidenreiche gegeben haben müsse, richtig; die Resultate, zu welchen

er au9 der Durchmusterung der Geschichte iu dieser Hinsicht gelangt,

hat er zuerst in seinem Vortrag auf der Kölner Philologenversamrolung

1895 (vgl. Verhandlungen 176 ff.) bekannt gemacht: dafs die Krone für

die legitimen Nachkommen im Mannesstamme erblich war, wahrend die

Töchter beim Vorhandensein von legitimen männlichen Nachkommen kein

Recht auf die Krone hatten; dafs aber seit Aufkommen der Samtherr-

schaft der überlebenden Königin die Krone mit der Verpflichtung blieb,

mindestens ein männliches Glied der Familie zur Teilnahme an der Re-

gierung zu berufen. Ein absolutes Vorrecht der Primogenitur gab es

nicht, vielmehr waren die Brüder gleichberechtigt; daraus erklären sich

die häufig wiederkehrenden Teilungen des Reiches. Die interessante Frage,

woher dieses Thronfolgerecht der Ptolemäer seinen Ursprung hatte, be-

antwortet Strack überzeugend dahin, dafs es nicht au das altägyptische

Recht anknüpfte, da nach diesem wahrscheinlich eine weibliche Succession

eintreten konnte, sondern in einer Übertragung der gewöhnlichen Erb-

ordnung des griechischen Rechts bestand. Dennoch möchte ich glauben,

dafs dieses im allgemeinen anzuerkennende Ergebnis eine gewisse Ein-

schränkung in folgender Richtung erheischt. Die Geschwistereben der

Ptolemäer werden von Strack aus allerlei praktischen Rücksichten, im Hin-

blick auf die Mitgift und Anderes erklärt (S. 89 ff.); es ist aber viel

wahrscheinlicher — schon darum, weil nach Stracks Beweisführung den

Töchtern kein Erbrecht zustand —
, in ihnen wenn nicht eine Annähe-

rung an ägyptisches Recht, so doch an die ägyptische Sitte zu sehen;

dafür spricht, dafs sie erst seit Ptolemäus VI. regelmäfsig wiederkehren,

erst seitdem die Königinnen an der Herrschaft teilnchmen, welch’ letzteres

gleichfalls ein ungriechischer Zug ist. Von dieser Zeit an, wenigstens

von Ptolemäus Pbyskon ab, kann man ja von einer Reaktion des ägyptischen

Elements gegen das Griechentum reden, die von den Herrschern selbst be-

günstigt ward; darauf bat Mahaffy mit vollem Recht aufmerksam gemacht.

Eine wichtige Frage, die schon wiederholt angegriffen wurde, ist in

Kapitel III behandelt: „Namen und Beinamen“. Schon zu Beginn seines
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Buches und daun wieder hier sucht Strack die Ansicht zu begründen,

dafs mit dem Namen „Ptolemaios“ der Prinz zum Thronfolger designiert

ward und dafs diejenigen, welche auf den Thron gelangten, den Namen

annabmen
, auch wenn er ihnen ursprünglich nicht zustand ; allein die

historischen Beispiele stimmen nicht ganz dazu, es kommen manchmal mehrere

Brüder mit dem Namen Ptolemaios vor. Was die viel erörterte Natur

der Beinamen anlangt, so wendet sich der Verf. (S. llOff.) gegen die

Annahme, dafs sie Kultusnamen gewesen seien und durch die Priester

verliehen wurden; vielmehr hätten die Könige selbst sich die Beinamen

auf Grund eines Ereignisses oder auch ohne Grund beigelegt. Recht wert-

voll ist die tabellarische Zusammenstellung der Beinamen sämtlicher ptole-

müischer Herrscher (S. 1 35 ff.) mit beigefügter quellenmftfsiger Be-

gründung.

In Kapitel IV „Chronologie“, werden die Grundlagen für die Her-

stellung des Ptolemäer-Kanons erörtert und gezeigt, dafs für dieselbe zu-

nächst nur die freilich mit Vorsicht zu behandelnden Apis-Stelen und die

Grabinschriften Privater (vorzüglich einer memphitiscben Hobenpriester-

farailie), besonders aber die Protokoll -Präskripte der Akten in Betracht

kommen. Von diesen Untersuchungen hat der Verf., wie bemerkt, seinen

Ausgang genommen; hier bringt er auch die versprochene Familienchronik

der Ptolemäer (S. 181 ff.) in Tabellenform mit Anmerkungen, in welchen

sowohl die Quellen als die neuere Litteratur eingehend berücksichtigt sind.

An die Untersuchungen schliefst sich als Anhang eine ebenfalls un-

gemein nützliche Sammlung der wichtigsten griechischen Ptolemäer-

Inschriften (darunter die Steine von Rosette und Tanis); auch einige noch

nicht veröffentlichte Denkmäler, besonders solche, die Hiller v. Gärtringen

Strack zur Verfügung stellte, konnten hier Platz finden. Den Schlufs macht

endlich eine Stammtafel des Ptolemäerbauses.

Mit Einzelheiten und zweifelhaften Annahmen des Verf. zu rechten,

ist hier wohl nicht der Platz. Dafs manche Fragen mit der steten Er-

weiterung des Urkundenmaterials und der fortschreitenden Forschung eine

andere Antwort finden werden, als es hier geschieht, ist möglich nnd

wahrscheinlich; das Verdienst jedoch, dafür den Grund gelegt und die

wenn auch reichlichen, so doch ungemein zersplitterten Quellen zum ersten-

mal ausgeschöpft zu haben, mufs Strack uneingeschränkt zuerkannt werden.

Prag, Holnriob Swoboda.

Digitized by Google



Neue Philologische Rundschau Nr. 26. 397

201) Gaston Deschamps, Das heutige Griechenland. Nach der

5. Auflage des ?on der Akademie gekrönten Originals. Autori-

sierte Übersetzung von Paul Markus. Grofsenhain und

Leipzig, Hermann Starke. Ohne Jahreszahl. 413 S. 8. jt 4.

Obwohl in Frankreich schon in 5. Auflage erschienen, dürfte dieses

hübsche Buch in Deutschland doch nicht so allgemein bekannt sein, als

es verdient. Zumal in diesen Tagen, wo das arme unfolgsame insolvente

Griechenland die Sympathieen grofser Kreise Europas gründlich verscherzt

hat, berührt es wohlthuend, einen Mann über dieses Volk plaudern zu

zu hören, der in jahrelangem Aufenthalt Land und Leute in Stadt und

Dorf, auf Gebirgen und Inseln aus unmittelbarster Berührung nach seinen

guten und schlimmen Seiten gründlich kennen gelernt und dabei seinen

Glauben an die Zukunft dieses Volkes, sein Vertrauen auf den endlichen

Sieg seiner guten Eigenschaften nicht verloren bat. Was uns Deutsche

am ehesten von dem Buch abstofsen kann, sind die vom Übersetzer mit

Recht nicht unterdrückten gehässigen Ausfälle gegen alles deutsche Wesen.

Das kann unä aber nicht hindern, aus seinem Buch eine lebendige An-

schauung von griechischem Volks- und Staatsleben zu schöpfen, mag er

uns nun in die Hauptstadt oder auf die einsame Insel Amorgos, ins Othrys-

gebirge oder an den Hafen von Volo führen. Eins freilich lernen wir

trotz aller warmen Vorliebe für das Griechenvolk, dafs diesem bis jetzt

uoch gründlich fehlt, was es allein befähigen könnte, in der Reihe der

europäischen Völker für voll gerechnet zu werden, Ordnung und Zucht

auf allen Gebieten des kommerziellen und politischen Lebens. Auf der

andern Seite zeigt uns Deschamps* Darstellung auch so viele Vorzüge im

griechischen Volkscharakter, die von den meisten übersehen werden, dafs

die Hoffnung auf eine bessere und gröfsere Zukunft des Volks nicht un-

berechtigt erscheint.

Calw. Paul Welzsäoker.

202) Friedrich JacobB, Hellas. Geographie, Geschichte und Littera-

tur Griechenlands. Neu bearbeitet von Carl Curtlus. Mit einem

Bilde von Athen. Stuttgart, Verlag von C. Krabbe, 1897. 8.

In neuer Bearbeitung liegt uns ein Buch von Friedrich Jacobs

vor, das, vor 45 Jahren (1852) aus dem handschriftlichen Nachlasse des

Verfassers durch E. Wüstemann herausgegeben, sich in kurzer Zeit grofse

Beliebtheit erwarb. Der feinsinnige Gelehrte, der tief in den Geist des
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hellenischen Volkes eingedrungen war und wie wenige die 3abe besafs,

jene sonnige Jugendzeit menschlicher Entwickelung in begeisterter Rede

zu schildern, hatte im Jahre 1808 den ehrenvollen Auftrag erhalten, dem

Kronprinzen von Bayern, dem nachmaligen König Ludwig I., über griechi-

sche Geschichte und Litteratur Vorlesungen zu halten. Aus den Aufzeich-

nungen für diese Vortrüge ist das Buch entstanden.

In schwungvoller Darstellung zeigt die Einleitung, wie die Griechen

durch Veredelung der Sitten, durch feurige Vaterlandsliebe, durch poli-

tische Weisheit und durch ihr künstlerisches Schalen vorbildlich für die

Menschheit geworden sind, wie ihre hohe Bildung in Rom Eingang ge-

funden und am Ende des Mittelalters die europäische Menschheit geistig

gehoben hat Darauf wurde in vier Abcchnitten die Geographie Griechen-

lands, seiner Geschi:htc, die griechischen Schriftsteller und die bildenden

Künstler behandelt.

Es war keine leichte Aufgabe für den Herausgeber, das Euch bei

seinem neuen Erscheinen auf die Höbe der wissenschaftlichen Einsicht

unserer Tage zu heben, denn das letzte halbe Jahrhundert ist überreich

an neuen Erkenntnissen auf dem Gebiete der Altertumswissenschaft Am
meisten ist dies der Fall im Bereich der bildenden Künste, wo die Aus-

grabungen in Olympia uud Pergamon, in Mykenai und Delos unsere Ein-

ächt in die Entwickelung der griechischen Kunst völlig umgelildet haben.

Hier stand C. Curtius vor der Frage, ob er an Stelle der ?eralteten

Darstellung ein; ganz neue setzen, oder den vierten Abschnitt weglassen

solle. Er bat sih für das letztere entschieden. Man kann dies bedauern,

wird aber doch dem Herausgeber recht geben müssen, denn wirklich frucht-

bar hätte der Abschnitt nur durch eine reichliche Beigabe guter Abbil-

dungen werden können und das hätte dem Charakter des Luches nicht

entsprochen. Einen kleinen Ersatz für den Wegfall der Geschichte de:

Plastik bildet die in den geographischen Teil eingefügte Beschreibung der

in den einzelnen Städten befindlichen Kunstwerke.

Fehler des früheren Herausgebers hat Curtius stillschweigend ver-

bessert, Lücken, wo es nötig schien, mit kundiger Hand ausgefüllt und

die Ergebnisse der neuesten Forschung an Stelle des Veralteteu gesetzt.

So ist S. 122 ff. die altattische Geschichte nach der neu aufgefundenea

Schrift des Aristoteles umgestaltet, S. 337 die Einrichtung des attischen

Theaters nach Dörpfelds Forschungen geschildert. Fast völlig umgearbeitet

ist der Abschnitt über die Geographie Griechenlands und an vielen Stellen
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beträchtlich erweitert, vgl. S. 21 Delphi, S. 68 Delos, S. 84 Haükarnafs,

S. 87—89 die westlichen Kolonieen — früher nur 7$ Seite.

Ist somit das Buch durch Curtius' sehr sorgfältige Bearbeitung ein

zuverlässiger Führer durch die griechischen Lande, durch die Geschichte

und Litteratur der Hellenen geworden, so hat es doch dabei von der

Frische und dem Schwung der Darstellung nichts eingebüfst. Die neuen

Zusätze sind mit dem Grundstöcke des Werks zn einer harmonischen Ein-

heit verschmolzen. Das Buch wird für Freunde des Altertums, besonders

auch für strebsame Primaner, eine genufs- und lehrreiche Lektüre bilden.

Homburg v. d. H. E. Sotnlzo.

203) J. Wulff, Lateinisches Lesebuch für den Anfangsunter-

richt reiferer Schüler. Nach Perthes' lateinischen Lese-

büchern bearbeitet. Dazu eine Wortkunde. Berlin, Weidmann,

1895. 8. jt S.

Das Wulffsche Lehrbuch ist für Schulen mit sogenanntem Frankfurter

Lehrplan (Beginn des Lateinischen in III b) verfafst und beruht auf

Perthesschen Grundsätzen. So lobenswert letzteres für den lateinischen

Stoff ist, so wenig können wir es billigen, dafs das Übersetzen ins Latei-

nische völlig wegfällt. Wulff beschränkt diese Übung auf das einfache

Retrovertieren bzw. Variieren des lateinischen Lesestoffs durch den Lehrer.

Dafs wir dies nicht für ausreichend halten, haben wir bei früheren Be-

sprechungen öfter betont. Selbst wenn der Lehrer sich die Arbeit machen

sollte, jedes Stück zuhause zu variieren und den Schülern dann im Unter-

richt zu geben, so ginge damit doch viel Zeit verloren, und ruhiges Vor-

bereiten und Wiederholen würde dem Schüler unmöglich sein. Ohnedies

ist aber Gewandtheit im Übersetzen ins Lateinische undenkbar. Sollen

ferner Tertianer das vorliegende Buch in einem Jahre bewältigen, so dürfte

dies ihre ganze Kraft in Anspruch nehmen, und doch kann 'lieh in Ober-

tertia der Cäsar gewifs nur mit grofser Mühe gelesen werden. Die Gefahr,

dafs Unsicherheit in den Elementen bald einreifst, ist bei gröfseren Klassen

unvermeidlich. Wir halten überhaupt ein Jahr für unzureichend zur Vor-

bereitung auf Cäsarlektüre für Schüler mit weniger als Sekunda-Beife.

Der Aufbau des Inhalts, die Sorgfalt, die auf die Wortlehre verwandt ist,

sind zu loben.

Arnstadt. B. Grosse.
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204) Faul Schwieger, Der Zauberer VirgiL Berlin, E. S. Mitt-

ler & Sohn, 1897. 76 S. 8. Jt l. 60.

Diese Festschrift, zu Ehren des Friedrich- Wilhelm- Gymnasiums zu

Berlin geschrieben, stellt mit reicher Belesenheit das Material über die

Persönlichkeit des aus dem bescheidenen augusteischen Dichter heraus-

gewachsenen Weltweisen und Schwarzkünstlers Virgilius zusammen. Wir

begleiten Virgil zunächst so zu sagen auf seiner litterarischen Lauf-

bahn durch die Reihe der Jahrhunderte bis ins 12. hinein, wie er ge-

lesen, kommentiert nnd nachgeahmt wird; dabei wird eingehend von den

allegorischen Erklärungsversuchen gesprochen (17— 38), denen gewisse

Teile seiner Schriften, besonders die 4. Ecloge, ausgesetzt gewesen sind.

Dann sehen wir (S. 38) uns seit dem 12. Jahrhundert einem ganz neuen

Virgilius gegenüber, dem Zauberer und Schwarzkünstler, als welcher der

Mantuaner nuu für das ganze weitere Mittelalter gilt. Dies wird auf

den folgenden Seiten (— S. 69) des Nähern ausgeführt unter reichlicher

Heranziehung besonders auf morgenländischen Vorstellungen, Märchen und

Zaubergeschichten beruhenden Materials. Hübsch ist von S. 69 an die

Darlegung, wie an Stelle de3 dem Boden des Altertums entsprossenen

Zauberers Virgilius seit dem 16. Jahrhundert der Doktor Faustus tritt,

ein rechtes Kind der Reformationszeit.

Buchsweiler. E. Grape.

JVfitteilung an unsere Xeserf
Mit dem Beginn des nächsten Jahres wird die „Neue Philologische Rund-

schau“ ihre Besprechungen auch auf die Erscheinungen der englischen und

franeösischen Philologie mit Einschlufs der Schulbuchlitteratur ausdehnen.

Der Umfang der Zeitschrift wird demgemäfs erheblich erweitert werden,

während der Abonnementspreis nur um ein Geringes (auf 8.— pro

Jahr) erhöht wird. Die Redaktion der neuen Abteilung ist von den

Herren Dr. G. Hellmers und Dr. F. Pabst in Bremen übernommen.
Alle Zuschriften und Sendungen werden wie bisher unter der Aufschrift

„J7n die Redaktion der Jfeuen phil. Rundschau in Bremen,
Schönhausenstr. 26 " erbeten.

Bremen, im Dezember 1897.

Redaktion der Neuen Phil. Rundschau.
Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig.

Hierzu als Beilagen: 1) Prospekt der Wcidmannschen Buchhandlung in Berlin

Aber MUnzer, Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte des Plinius, und andere

philologische Werke ihres Verlages;

2) Prospekt von W. Kohlhammer, Verlagsbuchhandlung in Stuttgart, Ober

Br. Wilhelm Sehmid, Oer Atticismus in seinen Hauptvertretern u. s. w.

;

3) Wellmaehtsprospekt von Friedrich Andreas Perthca, Verlagsbuchhandlung

in Gotha.

Ffir di» Redaktion varaatwortUek Dr. E. Ludwig in Br« intu.

Druck und Verlag von FrUdrlob Audraai Portbei in Ootha. I
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Gotha, 24. Dezember. Nr. 26, Jahrgang 1897.

.Neu.e

PhilologischeRundschau
Herausgegeben von

Dr. O. Wagener und Dr. E. Ludwig
in Bremen.

Erscheint alle 14 Tage, — Preis für den Jahrgang 5 Mark.
Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen, sowio die Postanstalten des ln- und Auslandes an

InsertionsgebOhr für die einmal gespaltene Petitzeile 30 Pfg.

Inhalt: 205/206 J. Vahlen, Catnlliana: Arth. Palmer. Catulli Veronensis über

(F. Gustafsson) p. 401. — 207)Joh. Fr. M arcks
,
Kleine Stadien zur Taciteischen

Germania Ed. Wolff» p. 403. — 208) Dissertationes philologae Vindobonen-
ses (J. Sitzler) p. 407. — 209) F. B. Tarbell, A Historj of Greek Art with
an introductory chaptcr on art in Egypt and Mesopotamia (Sittl) p. 409. —
210) J. P. Mahaffy, A survey of greek civilization (Sittl) p. 409. — 211) J.

Fachs, Hannibals Alpen Übergang (Laterbncüer) p. 410. — 212) K. Miller, Die

ältesten Weltkarten (R. Hansen) p 414. — 213) A. Storni, Das IMische Problem
(Hunrath) p. 415. — 214) Sedhnayer & Schcindler, Latein. Übungsbuch für

die oberen Klassen der Gymnasien (B. Grosse) p. 416.

205 6) J. Vahlen, Catulliana = Indices lectionum Universität« Bero-

linensis, semestr. hibern. a. 1896— 97 et aestiv. a. 1897.

19, 18 S. 4.

Catulli Veronensis über edited by Arth. Palmer. London, Mac-

millan & Co., 1896. LV u. 97 S. kl. 8. 3 Sh. 6 p.

In dem ersten oben genannten Berliner Vorlesungsverzeichnisse werden

von Vablcn mit bewährter Meisterschaft einige „deliciae orationis Catul-

lianae“ beleuchtet: es handelt, mit Ausschlufs der refrainartigen Verse,

von wiederholten Wendungen und Worten, die ja bei Catull aufserordent-

licli häufig erscheinen. Die Arten und Grade der Wiederholung werden

unterschieden und dabei handschriftliche Lesarten verteidigt, so 22, 13

tritius, 42, 13 potest, 62, 14 nec mirum. Zu 64, 16 steuert der Verf.

eine Emendatiou bei: illa, alia atque alia, welche ausführlich be-

gründet wird, auch inhaltlich; denn dafs die Helden und die Nereiden

nicht nur am ersten Tage, sondern auch an manchen anderen sich sehen,

motiviert die Liebe zwischen Peleus und Thetis wirksamer. Es wäre so-

mit keine heftig auflodernde Flamme, was aus dem folgenden Verse (tum
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Thetidis Peleus incensus fertur amore

)

und gewissermafsen aus dem

noch zweimal gesetzten (um geschlossen werden konnte. Neulich hat man

diese Konjektur als il/a atque illa parte verstehen wollen, was doch nicht

zur Deutlichkeit unseres Dichters passen würde.

In dem zweiten Programme von Vablen werden mehrere feine Be-

merkungen an folgende Stellen im fii Gesänge Catulls angeknüpft:

V. 109, wo zu late quaevis cumque obvia frangens Lucr. III 3 fl ft ver-

glichen wird; 139 f., wo Vahleu nobis und t'occ, mihi nec haec mihi me

miserae lesen will, vor allem aber twbis und mihi miserac beibehalten wird;

1 71 in Crelam, welches mit rcligasset funem verbunden wird — warum

nicht mit ferens? h'io rrgdg olxov und Xeaig eig
’

’lhov sind doch

weniger hart als das konkrete religarc funem mit seinem Terminus ad

quem —
;
212 classi, mit V. &3 und anderen Beweisen hinlänglich ver-

teidigt; 213 leviterque sonant, ohne Zweifel richtig und von dem leisen

Spiel der Wellen zu deuten; 3M contexit, welches in Homers Od. 4, 618

und anderen ähnlichen Beispielen volle Erklärung findet.

Diese beiden Catulliana von Vahlen sind wohl — hoffen wir das —
als Vorzeichen einer neuen Catullausgabe zu deuten. In diesem Zusammen-

hänge erlaubt sich Ref. eine gewifs auch von anderen akademischen

Lehrern in unserem Fache gehegte Meinung auszusprechen, dafs eine

Auswahl von Vahlens Programmabhandlungen wegen ihrer

Vorzüge in der kritischen und hermeneutischen Methode, ihrer Darstellung

und der lateinischen Ausdrucksweise für die Studierenden der klassischen

Philologie eine willkommene Gabe sein würden.

Die neue, hübsch ausgestattete Catullausgabe von Palmer gehört zu

einer neuen Sammlung „The Parnassus Library of greck and latin texts“.

Sie enthält eine knapp, aber gut gehaltene Einleitung über Catulls Leben

und Dichtung, eine verhältnismäfsig ausführliche Beschreibung der Metra

und der Handschriften, und crilical notes — leider nicht unter den

Text gesetzt — , die 2B eng gedruckte Seiten einnehmen. Hinter dem

Texte folgen zwei Exkurse (über die Konjekturen aesadeis zu 1L 3 und

flagrans est questa Diattae zu (18 b, 139), zuletzt ein sprachlicher und

sachlicher Index.

Inbezug auf die Gestaltung des Textes hebt Palmer in seiner Vor-

rede mit vollem Rechte die Verdienste Robinson Ellis' hervor. Leider

ist er jedoch selbst diesem Leitstern zu wenig gefolgt, sondern hat zu oft

seine eignen Einfälle in den Text gesetzt
;

so — um die Beispiele nur aus
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der ersten Hälfte der Gesänge zu nehmen — 2, 8 cordi est
; 8, 15 ne

tu ; 9, 4 bonamquc
; 11, llf. vultu in Usque

; 17, 3 aesculeis ; 25, 5

diva miluorum aves; 29, 20 habenda Gallica ultima et Britannica

(warum nicht lieber: et haecne GaUiae ultima et Brilanniae?); 31, 13

undique o; 36, 10 iocosis; 46, 11 marin et viae; 56, 7 riqido meo;

59, 1 rufuli ; 61, 151 bene serviat. Von diesen dreizehn Vorschlägen

hätte lief, nur den vorletzten, höchstens noch den letzten aufgenommen.

Damit soll gar nicht in Abrede gestellt werden, dafs die meisten Vermutungen

von Palmer der Erwähnung wert sind. — In seinem Texte nimmt der

Herausgeber mit einer oft berechtigten Vorliebe ältere Lesarten auf, so

3, 17 cuia (Vofs); 6, 8 ac Syrio (Avantius); 10, 10 quaestoribus (lluret);

12, 8 multari (Vofs), 9 differtus (Passerat); 17, 6 suscipiunlo (Scaliger). —
Die Abweichungen von den Handschriften sind im Texte mit kursiven

Buchstaben angegeben; hierdurch werden die Verwegenheiten dieser Aus-

gabe unschädlich gemacht Überhaupt sollte man vielleicht dieser Art der

Wicdergabo alter Texte wieder mehr folgen.

Alles in allem kann man der Ausgabe Palmers neben ihrem prak-

tischen Werte wissenschaftliche Bedeutung nicht absprechen. Möge»

ihr in der Paruassus Library andere „lepidi novi libelli“ folgen.

Helsingfors. F. Gustafsson.

207) Joh. Friedr. Mareks, Kleine Studien zur Tadteischen

Germania. Köln, Festschrift zur Begrßfsung d. PhiL Vers. 1895.

176—192 S. 4.

Wenn den Alten schon die „immodica prodentium discordia“ (Plin.

über germanische Verhältnisse zu schaffen machte, so kann es uns nicht

wunder nehmen, dafs viele Fragen unserer Altertumskunde ewig kontrovers

bleiben. Auch des verdienten Möllenhoff Schlüsse gehen oft genug „weiter

als die Beweise“. Einige solcher Punkte, wo dies der Fall zu sein scheint,

sucht Mareks etwas schärfer zu beleuchten :I. DicOstgrenze Germanien s.

Tac. Germ. 1 läfst, nach Möllenhoff, die ganze Ostgrenze Germaniens von

den Daken bis zur Ostsee „offen und unbestimmt, und in der That war

es seine Meinung, dafs sich hier keine bestimmte Grenze angeben lasse,

wie man aus den letzten Kapiteln seiner Schrift ersieht“. Nun galt, be-

merkt Mareks, vor und nach Tacitus als östlicher GrenzAufs Germaniens

die Weichsel. Warum gab Tacitus diese alte Naturgrcnzo auf und setzte
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an ihre Stelle den unbestimmten „mutuus metus“? Warum nennt er

ferner nicht, wie Mela, Plinius u. a., die Sarmaten schlechthin als Nach-

barn der Germanen im Osten ? — Müllenboffs Erklärungsversuch : Tacitus

möge die herkömmliche bestimmte Begrenzung deswegen vermieden haben,

weil er von neuen Völkern im Osten Europas vernommen. Ober deren

Nationalität er unsicher war, will Mareks wohl für das Aufgeben der Be-

grenzung durch die Weichsel gelten lassen (weshalb wird wohl, nebenbei

bemerkt, Cäsar unter den Schranken des Helvetierlaudes gerade die Alpen

und den Bodensee nicht ausdrücklich mit angeführt haben? — ), dagegen

genüge jene Erklärung nicht dafür, dafs Tacitus mit keinem Worte über-

haupt auf die Art der Begrenzung im Norden der Daken hinweisc. Der

Verf. vermutet nun, Tacitus habe für den ersten Teil der Germania eine alte

Quelle (nicht mehrere) aus der Zeit Marbods benutzt. Damals könnten die sar-

raatischen Jazygen (auf die allein Müllenhoff Germ. 1 beziehen wollte) noch

nicht als Grcnzleute der Germanen aufgeführt worden sein, weil sie noch

nicht iD Ungarn, sondern in den russischen Steppen wohnten. — Wozu

aber diese Ein-Quellen-Theorie? — Nach dem zu urteileu, was Tacitus

sonst von Sarmaten diesseits und jenseits der Karpathen zu berichten weifs,

(Hist. I. 79; III, 5, 24: IV, 4 u. ö), müssen ihm für seine Zeitgeschichte

wenigstens — und warum nicht schon 98 n. Chr.? — reichliche frische

Quellen zu geböte gestanden haben, und es ist undenkbar, dafs er Germ. 1

unter dem Namen Sarmaten nicht auch jene, mit den Daken oft zu-

sammen genannte Jazygen habe mitbegreifen wollen. Mehr freilich durfte

Müllenhoff, dem Schweizer-Sidler u. a. allzu willig beistimmten, nicht be-

haupten. Denn die von ihm angenommene Lücke in der summarischen

Umgrenzung Germaniens besteht überhaupt nicht. Man mufs nur Kap. 1

im engsten Zusammenhang mit 46 erklären und zugleich bedenken, dafs

noch Ptolemäus die von Tacitus als zweifelhaft bezeiebneten Venedi und

Fenni den Sarmaten beizählte.

Was die Unterdrückung des Namens Vistula anbclangt, so möchte

ich annehmen, dafs Tacitus, dem in den Quellen meist undeutliche Vorstel-

lungen über die Bodengestalt Osteuropas entgegentraten (Plin. N. h. 4, 97

quidam . . . tradunl), auf die blofse Anführung des sonst wenig bekannten

Flusses, der, im Gegensatz zu Rhein und Donau, ihm noch gleichgültiger war

als seiner ganzen Zeit die Elbe (nunc lanlum auditurl), gern verzichtete,

um statt des leeren Namens einen zwar unbestimmten, aber rhetorisch

wirksamen Ausdruck zu gebrauchen.
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II. Entstehung der Taciteischen Suebia. Hier wendet sich

Mareks gegen Meisers and MQllenhoffs gewaltsame, methodisch bedenk-

liche Änderungen oder Umdeutnngen des überlieferten Textes der letzten

Kapitel der Qerra. — Wenn Tacitus die Sitonen nach den Aisten aufzählt,

so komme das daher, dafs die Vorstellung der Alten vom europäischen

Norden überhaupt an einer Verschiebung der nördlichen Gegenden nach

N.-O. leidet. Unbestreitbar aber ist, dafs Tacitus die Aisten als Sueben

charakterisiert, dafs er ihre Kultur der suebiseben gleichartig (nicht

gleichwertig, wie Kossinna meint) nennt; es gilt also, nur eine glaub-

hafte Erklärung für diese irrtümliche Angabe, die immerhin einen rich-

tigen Kern enthält, zu finden, und dies scheint A. Riese gelungen zu sein.

Er weist bekanntlich darauf hin, dafs Tacitus durch die Überlieferung

von Marbods grofsem Reiche beeinflußt worden sei und neben der tempo-

rären politischen Vereinigung der zahlreichen Stämme zwischen Donau

und Ostsee einen ethnischen Zusammenhang vermutet habe, der doch nur

teilweise bestand, ln den Ann. kennt Tacitus keine Markomannen, son-

dern nur Suebeu als Unterthancn Marbods. — Der Name Sueben

bezeichnet« nach Mareks (der Mommsens Deutung, die „Schweifenden“,

weit wegwirft) ursprünglich eine Kultgenossenscbaft mit dem Mittelpunkt

bei den Semuonen und wurde auf das spätere grofse Reich übertragen.

Rieses Ableitung des Suebicum mare (Germ. 45), von einem Suebusflusse

hält Mareks für unrichtig; „aber von dem suebiseben Reiche Marbods,

das wohl in der That Suebia geheifsen hat, hat ein Stamm an die Ostsee

gegrenzt, die Gutouen“. Von den wirklichen Gröfsenverhältnissen hatte

Tacitus ebenso wenig eine richtige Vorstellung, wie seine Gewährsmänner.

Freilich ist dabei nicht zu vergessen, dafs die Beiwörter immensus, Ingens

und ähnliche schon frühe in stark abgeschwächter Bedeutung gebraucht

wurden.

III. „Eine Einschaltung“ betrifft den durch die licentia vdustatis

verschuldeten Widerspruch hinsichtlich der germanischen Ethnographie,

der sich zwischen Kap. 2—4 und dem Schlüsse der Germ, findet. Tacitus

läft freilich m. E. keinen Zweifel darüber, dafs er verschiedene Kombi-

nationen (alii tradunt) wiedergiebt und keinen Anspruch darauf erhebt,

in diesem Nebelreiche der Gelehrsamkeit viel gröfsere Klarheit zu verbreiten.

Deshalb halte ich auch Mareks’ Hypothese für unbegründet, Tacitus habe

in seine fertige oder in die Vorgefundene Darstellung eines andern jene

anderswoher entlehnte eingefügt. Gewifs ist der innere Zusammenhang
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in diesem Teile der Germ, ziemlich locker, aber daran ist der Gegenstand

schuld; dafs ein äufserer Zusammenhang durch die übereinstimmenden

Subjekte von affirmant, mcmorant und opinantur gegeben ist, bestätigt

Mareks selbst. — In der S. 183 gegebenen Übersetzung oder Umschrei-

bung fallen folgende Stellen auf: „Der Name Germ, sei neu, ursprünglich

den Jüngeren beigelegt ... ein Altar mit dem Namen des U. und seines

Vaters L. . . . Sie haben stechende (?), blaue Augen.“

IV. Die germanische Ethnogonie. Hierüber geben uns drei

verschiedene Berichte Kunde : Echt germanisch ist nach Mareks die wohl

durch Westgermanen übermittelte Tradition (Germ. 2, 9 ff.) von den drei

Stammesheroen, deren Namen durch den Stabreim gebunden waren; für

den zweiten Bericht (Germ. 2, 15ff.) weist Tacitus mit quidarn auf römische

Gewährsmänner hin. Aber auch sie werden schwerlich geglaubt haben, mit

den erwähnten vier Stammnamen das ganze Volk zu umspannen. Be-

sonders hinsichtlich der Gambrivier und Marsen dürfen wir Tacitus (wenn

auch das Tanfanaheiligtum im Marsenlaudo ein gottesdienstlicher Mittel-

punkt der Istväonen gewesen sein mag) einen solchen Irrtum am wenigsten

Zutrauen. Bei Pluris deo ortos ist also nicht an Tuisto zu denken. Der

dritte Bericht, Plin. N. h. 4, 99, giebt „ein römisches System der Genea-

logie, das alle Germanen umscbliefsen will, aber aus mangelhafter Kennt-

nis nicht kann“. Mareks' Erörterung der plinianischen Peutas und der

sich daran knüpfenden vielen Streitfragen ist interessant. Die Bastarnen

wurden von Plinius mit gröfserer Bestimmtheit, aber doch wohl nur auf

eine, wenn auch richtige römische Hypothese hin
,
zu den Germanen ge-

zählt. Die Vandilier möchte Mareks uicht, wie Much, geradezu mit den

Lugiem überhaupt, wohl aber mit dem vornehmsten Stamme, den Nahanar-

valen
,

identifizieren. — Die verwandtschaftliche Unterordnung der Goten

unter die Vandilier ist jedenfalls uicht zuzugeben ; und die ganze vandi-

liscbe Völkergruppe mufs als blofse römische Hypothese angesehen werden,

deren Ursprung allerdings im Dunkeln liegt.

In manchen Einzelpunkten werden von Mareks die zu weit gehenden

Schlüsse Möllenhoffs, Muchs und Kossinnas mit guten Gründen und scharf-

sinnig bekämpft; gleichzeitig wirft der Verf. eine Reihe von weiteren

wichtigen Fragen über die behandelten Gegenstände auf, von deren Er-

örterung er eine festere Grundlage für die germanische Ethnographie er-

hofft. Im grofsen und ganzen aber sei an der Glaubwürdigkeit der Berichte

des Tacitus nicht zu rütteln. Eine erfreuliche Bestätigung des Urteils
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H. v. Sybels: „Die .Germania 1
ist nicht fehlerlos in ihrem Inhalt, aber

ihre wesentlichen Angaben sind nur in stete wachsendem Mafse bestätigt

worden, seitdem wir durch unsern Jakob Grimm die echte Wissenschaft

deutschen Altertums erhalten haben.“

Frankfurt a. M. Eduard Wolff.

20 8) Dissertationen philologae Vindobonenses. Vol. V. Wien,

C. Gerolds Sohn. 184 S. 8. ut 4.

Der fünfte Baud der Wiener Dissertationen enthalt drei fleifsige und

inhaltreiche Abhandlungen. Die erste ist von A. G ah eis, De troporum

in L. Annaei Senecae tragoediis generibus potioribus, die zweite von

C. Prinz, Quaestioncs de Theocriti carmine XXV et Moschi carmine IV,

die dritte von F. Podhorsky, De versu Sotadeo.

Ich will hier nur auf die zweite Abhandlung näher eingehen. C. Prinz

wendet sich gegen E. Hiller, der die Ansicht aussprach, dafs die beiden

Gedichte Theokrit 25 und Moschos 4 von ein und demselben Verfasser

herrührten, einem unbekannten Dichter aus alexandrinischer Zeit. Zum

Beweise dafür hat er auf die Überlieferung, die Anlage, den Inhalt und

die sprachliche, prosodische und metrische Beschaffenheit der beiden Ge-

dichte hingewiesen. Der Verf zeigt jetzt in seiner eingehenden, mit an-

erkennenswerter Sachkenntnis und gesundem Urteil geschriebenen Abhand-

lung, dafs die von Hiller angeführten Gründe nicht imstande sind, seine

Ansicht zu beweisen. Die Gedichte können gar nicht von einem Ver-

fasser seiu, wie Prinz durch eine sorgfältige Analyse darthut; denn

während die Megara ein ziemlich schwaches Machwerk ist, hat der Hera-

kles bedeutenden poetischen Wert und vielfache Schönheiten. Der Verf.

legt dar, dafs nichts im Wege stehe, den letzteren als Eigentum Theo-

krits anzuerkennen; die erstere dagegen stamme von einem mittelmäfsigen

Dichter aus alexandrinischer Zeit.

Soweit stimme ich dem Verf. bei; dagegen halte ich einen Versuch

zu beweisen, dafs Theokrit 25 schon im 1. Jahrhundert v. Chr. für theo-

kritisch gegolten habe, für verfehlt. Er geht nämlich von Id. IX aus,

dessen Anfang und Ende allgemein für interpoliert gehalten wird. Aus

dem Umstand, dafs IX, 5 thi^aye^eCyteg und XXV, 132 drtftaytkai

vorkommt, folgert er, dafs der Dichter jener Verse diese Verse gekannt

und als theokritisch betrachtet habe, ein Schlufs, den ich nicht als zwingend

gelten lassen kann. Nun lag aber das 9. Idyll in seiner jetzigen Gestalt
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schon dem Virgil vor. Demnach wurde nach des Verf. Schlufsfolgerung

auch Id. 25 schon vor Virgil für theokritisch gehalten. Noch unsicherer ist

die Annahme, dafs das Epigramm des Artemidoros Bovxokxal MoFoat

ff/rofodeg TcofJx txl. den 28. Vers des 9. Idylls naebabme, wodurch dieses

und damit auch das 25. Idyll vor die Zeit des Artemidoros fallen würde.

Auf solch schwankende Prämissen lassen sich keine festen Schlüsse bauen,

übrigens ist es für das Schlufsresultat gleichgültig, ob man diese chrono-

logischen Bestimmungen des Verf. annimmt oder verwirft.

Auch zur Erklärung der beiden Gedichte liefert die Abhandlung be-

achtenswerte Beiträge. Ich hebe daraus Moschos 4, 66 f. hervor, wo der

Verf. an der Vulgata festbält, indem er erklärt: „Wie willst du uns

beide aufrichten durch die Erwähnung nie zu verschmerzender Leiden?

Die sind nicht jetzt zum erstenmale beweint worden. Oder haben wir nicht

an denen genug, die uns einen Tag um den andern ersteben und die wir

tragen müssen ? Wahrlich, ein gar grofser Freund von Klagen müfste der

sein, der [sie] bei unseren Leiden zählen wollte. Doch nur Mut! Haben

wir nicht von der Gottheit solch Geschick beschieden erhalten?“ Die

Ausdrucksweise ist — das giebt auch der Verf. zu — ungeschickt, und

nicht geschickter ist sie im Folgenden : v.ai 6' aMp 6qoo> ae atL Den

Sinn scheint der Verf. mit folgenden Worten richtig anzugeben: „dmnitus

haec sors nobis accidü, quam moderate ferre debemus; quatnquam ei qui

ut tu perpetuis malis (dtgi-toiaiv Ulyeaiv) cruciatur, si quando tn-

dignatur, indtdgendum est; onmibus enim rebus atque ipsi laetitiae per-

petuitas taedium affert.“ V. 117 will Prinz nqattgrp mit „praestan-

tiorem" erklären. leb sehe nicht, wie dieser Begriff in den Zusammen-

hang pafst. Am besten gefällt mir o/rid’ (oder ömr) bnUteqog, so dafs

die Gegensätze örrkkegog und nohoio zusammengestellt sind. — Tbeokr.

25, 27 versteht der Verf. unter ovqovg „ properos ventos “ und hält daher

au der Vulgata ovgovg pip Xaaai fest; vielleicht mit Recht.

Durlach. J. Sitzler.

209) F. B. Tarbell, A History of Gxeek Art with an intro-

ductory chapter on art in Egypt and Mesopotamia.

London, Macmillan & Co., 1896. Mit 196 Abbildungen. XIII

u. 295 S. 8. geb.

Schon der Umstand, dafs der gleiche Verlag das bereits besprochene

Buch von Arthur Gardner und diese Schrift eines amerikanischen Ge-
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lehrten herausgiebt, läfst eine Verschiedenheit der Zwecke voraussetzen.

Wenn Gardner für denjenigen schreibt, welcher Geschichte der alten Kunst

studiert, so ist die neue Geschichte für solche geschrieben, die „mit

schünen und edlen Dingen vertraut zu werden“ wünschen.

Die eigentliche historische Betrachtung tritt daher zurück, während an-

ziehende Hypothesen mit gröfserer Sicherheit als bei Gardner vorgetragen

werden.

Da es bei uns an Büchern ähnlichen Zweckes nicht fehlt, dürfte für

einen deutschen Leser mehr die Art und Weise, wie jene Absicht aus-

gefübrt wird
,

interessieren. Wenn wir knrzgefafste Bemerkungen aus-

nehmen, besteht die Methode darin, dafs gegen 200 charakteristische

Denkmäler ausgewählt und analysiert werden. Viele Deutsche und Fran-

zosen haben statt Beschreibungen schone Aufsätze geliefert, aber in den

langen Perioden des papiernen Stils geht die Anschaulichkeit rettungslos

unter. Vielleicht hat auf diesem Gebiet der jetzt viel geleseue Ruskin,

den der Verfasser zweimal citiert, gut auf ihn gewirkt. Das Buch ist

überhaupt für seinen Zweck sehr geschickt gemacht und ungewöhnlich

übersichtlich durch die zahlreichen Stichworte am Rande.

Die Abbildungen sind gröfstenteils verkleinerte Reproduktionen von

Photograpbieeu, also häufig mehr oder weniger undeutlich.

Würzburg. Slttl.

210) J. P. Mahaffy, A suxvey of greek civilization. London,

Macmillan & Co., 1897. Mit 10 Abbildungen. VIII u. 337 S. 8.

geh. 6 ab.

Der temperamentvolle Professor der Dubliner Hochschule fafst seine

bekannten Werke „Geschichte der klassischen griechischen Litteratur“,

„Soziales Leben der Griechen“, „Das Reich der Ptolemäer“, „Probleme

in der griechischen Geschichte“ und „Wanderungen und Studien in

Griechenland“ in diesem neuen Bande gewissermaßen zusammen, indem

er für ein gröfseres Publikum mit gewohnter Beredsamkeit eine kurze

Geschichte der griechischen Kultur von den Anfängen bis auf Plutarch

entwirft. Der originelle Geist des Verfassers räumt mutig mit alten Vor-

urteilen auf, z. B dem „rauhen“ Sparta (S. 78 f.) und dem lieblichen

Hirtenlande Arkadien (S. 79f.), die er aus eigener Anschauung kennt;

die „dicke Luft“ von Theben verdiente das gleiche Los (S. 95). Vieles

andere fordert freilich die Opposition heraus.

Digitized by Google



410 Neue Philologische Rundschau Nr. 26.

Wir notieren für die zweite Auflage (Mahaffys Bücher haben teilweise

schon die dritte erreicht) einige thatsüchliche Versehen. S. 31 ist noch

nicht berücksichtigt, dafs jetzt Inschriften der mykenischen Zeit gesichert

sind. Für die Datierung dieser Periode giebt es weit schlagendere Be-

weise als die S 32 angeführten. S. 34 erscheinen noch die Gesichts-

urnen als eulenköpfige Gottheiten. Nach S. 86 hätten wir keine nähere

Kenntnis vom häuslichen Leben der Athener vor den Perserkriegen ; sagen

uns wirklich die Tausende von schwarzfigurigen Vasenbildcrn nichts dar-

über? S. 254 ist der Ausdruck, die Römer hätten ihre erste Berührung

mit dem Griechentum in Cnteritalien zur Zeit des Pyrrhussieges gehabt,

mindestens schief; die Berührungen gehen sicher bis in das siebente Jahr-

hundert zurück. Wer hat in den letzten Jahren „entdeckt“, dafs die

Venus von Milo nicht „aus der Phidiasschule“, sondern nicht älter als

150 v. Cbr. sei? (S. 293.)

Würzburg. Sittl.

211) Josef Fuchs, Hannibals Alpenübergang. Mit zwei Karten.

Wien, Carl Konegen, 1897. 152 S. 4.

Der von den Engländern Wickham und Gramer 1819 begründeten,

in Deutschland durch Niebuhr und Mommsen zur Herrschaft gelangten

und noch 1889 von H. Hesselbarth verteidigten Meinung, Hanuibal habe

den Kleinen St. Bernhard überstiegen, siud in den letzten dreifsig Jahren

viele Gegner erstanden. Die einen derselben (Maissiat, Troger, Nissen,

Osiander) nehmen an, Hannibal sei dem Flusse Are entlang durch das

Thal von Maurienne und über den Mont Cenis an die Dora Riparia und

zu den Taurinern gezogen. Nach anderen (Rauchenstein, Neumann. Dübi)

marschierten die Punier durch das Thal der Duranee hinauf zum Mont

Genevre und stiegen durch das Thal der Kleinen Dora hinunter. Diese

letztere Ansicht wird nun von Fuchs als die richtige erwiesen. Er

hat die Berichte des Polyb und Livius über Hannibals Zug aus Spanien

nach Italien sorgfältig studiert. Daun hat er 1895 und 1896 die Thäler

und Pässe, die hier in Frage kommen, bereist und die Raumverhältnisse

daselbst teils mit den Angaben bei Polyb und Livius, teils mit den An-

nahmen von Wickham uud Cramer verglichen. Die Ergebnisse dieser

mühevollen Forschungen hat er in dem vorliegenden Werke niedergelegt,

dessen Studium durch eine prächtige Landkarte erleichtert wird.
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Bei Roquemaure (nach de Luc) oder etwas nördlich davon setzte

Hannibal über die Rhone mit 38000 Mann Fufsvolk und 8000 Reitern.

Von hier marschierte er naQ at-iuv rbv notaftov <öc int tag ntjycig, wg

int xfp> fei, w

g

eig tt)v fjeooyeuav xf]g Eigiänijg, und erreichte in vier

Tagen die Isere und die Allobrogeninscl, Jj/.s nQÖg xi
t
v xaXov/jivrjv N^aov,

ad Instdam penenit. Fuchs untersucht S. 19—48 die Bedeutung von eig,

ng6g, int, ohne tag und mit tag, in den fünf ersten Büchern Polybs.

Darauf interpretiert er Pol. III, 49 sprachlich und sachlich, S. 49—64.

Es ergiebt sich, dafs inan bisher im Irrtum war, da man meinto, nach

Polyb habe Hannibals Heer die Insel betreten: Die Punier kamen an,

vor, nicht in, auf die Insel. Auf dieser fand Hannibal zwei Brüder in

einem Thronstreit, d. h. dies wurde ihm gemeldet. Der ältere, Braneus

(nach Livius), rief ihu herbei, d. h. er bat um seinen Beistand. Han-

nibal trat auf seine Seite, und damit war die Niederlage seines Bruders

entschieden. Ob er der Übermacht wich oder ein bewaffneter Zusammen-

stofs stattfand, kann man aus ovvtxßaXiöv nicht bestimmt entnehmen.

Das punisclie Heer war zum Kampfe gegen eine Großmacht bestimmt;

zu Braneus' Unterstützung genügte eine Abteilung. Er leistete Hannibal

einen Dienst, indem er seinem Heere bis in die Nähe der Alpen den

Rücken deckte. Die Wichtigkeit, die Polyb dieser Unterstützung des

Starken durch den Schwachen beilegt, ist unbegreiflich, wenn sie auf der

kurzen Strecke der Insel und in einer Ebene stattfand. Sie bezieht sich

auf ein Thal mit bewaldeten Seiten, wo die Reiterei der Karthager ihren

Heereszug nicht wirksam decken konnte.

Obwohl dieses Resultat nicht zweifelhaft ist, wird S. 65—86 Kritik

geübt gegenüber den Männern, die Hannibal über die Insel und den Mont

du Chat nach Lemincum(-Chambery) geheu lassen. Sie sehen sich trotz

der Angabe Polybs, das punische Heer sei agd töv noiapbv vorgerückt,

zu der Annahme genötigt, Hannibal habe die Rhone im Westen der Iusel

verlassen, etwa bei Vienne, habe sich bis auf 30 km von ihr entfernt

und sei dann zu ihr zurückgekebrt (bei St. Genix), um sie sofort wieder

zu verlassen. Ausführlich wird erörtert, dafs Polybs Bericht auf den Mont

du Chat nicht pafst. Dies hatte schon 1874 Maissiat nachgewiesen;

seine Ansicht, dafs der Zusammenstofs mit den Allobrogen von Lemin-

cum am Col de l’Epine stattgefunden habe, wird von Fuchs nicht erwähnt

Immerhin wäre es ganz unbegreiflich, wenn sieh Hannibal mit seinem

Heere von dem bequemen Weg durch das Thal der Isöre entfernt hätte,

Digitized by Google



412 Neue Philologische Rundschau Nr. 26.

um Ober ein gefährliches Gebirge wieder auf denselben zurQckzukebren

Vielmehr marschierte er langsam, aber ohne Unterbrechung, der Isöre ent-

lang bis Grenoble.

S. 88 f. wird eingehend dargetban, dafs die Vorstellungen, welche

sich die englischen Gelehrten vom Marsche der Punier über den Kleinen

St Bernhard machten, teils Polybs Angaben, teils den Raumverhältnissen

auf diesem Wege nicht entsprechen. Der angebliche Kromlecb auf der

Pafshöhe (vgl. Nissen, Landeskunde I, 159) ist eine Mauer aus junger

Zeit. — Auch die Raum Verhältnisse im Thale des Are stimmen nicht

zu Polybs Bericht. Es widerstrebt dem gesunden Menschenverstand, mit

Oberst Perrin anzunehmen, Hannibal sei bei Montmelian von der Isäre

auf das Gebirge von Montandry hinaufgestiegen und nach dem Kampfe

mit den Allobrogen hinter Aiguebelle an den Are gelangt; der Zusammen-

stofs erfolgte zudem in einer Gegend, wo die Feinde von ferne sichtbar,

aber ein Ausweichen auf einem anderen Wege unmöglich war. Der

schmale Felsspalt vor St. Michel, die lange Schlucht zwischen Modane

und Verney, die Enge zwischen Thermignon und Lanslebourg waren für

jene Zeit, da es künstlich angelegte Wege noch kaum gab, Hindernisse

der allerschwersten Art. Weder die Leute, die im Jahre vorher in Han-

nibals Auftrag die Alpen ausgekundschaftet hatten (Pol. III, 34, 4f.),

noch die Boierfürsten , die ihm an die Rhone entgegengekommen waren,

konnten ihm zu diesem schwierigen Wege raten, wenn sie ihn überhaupt

kannten.

Dazu kommt, dafs Livius bestimmt sagt, Hannibal sei durch das

Land der Vocontier und Tricorier an die Druentia gelangt. Damit ist

deutlich das Thal des Drac und der Luye bezeichnet, ein bequemer Weg,

auf dem reichlich Futter für die vielen Tiere der Punier vorhauden war.

Auf unmittelbare Anschauung weist die Schilderung der Druentia bei

Livius zurück. Dieser tosende und reifsende Flufs teilt sich wirklich in

dem 500 Schritte breiten Thal zwischen Rdmollon und Savines in 4 bis

8 Rinnen, zwischen denen lange Geröllinseln hervorragen. Bis kurz vor

Savines steigt der Weg nur unmerklich an; es ist ein campestre iter.

Hinter diesem Städtchen ist das Thal eine halbe Stunde breit und neigt

sich sauft zur Durance, die mehrere km weit die senkrecht abfallenden

Felswände des rechten Ufers bespült Vor Savines aber sperrt ein langer

Riegel das Thal, der weithin sichtbar ist, etwa 20 m senkrecht in den

Flufs abfällt und ehemals nur im Süden am Fufse des Berges Morgon
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durch einen Hohlweg überschritten werden konnte. 10 km weiter hinten

liegt die Festung Embrun auf einem nach drei Seiten abfallenden , aber

für eine kleine Stadt Raum bietenden Felsen. Vor nnd hinter Embrun

wird Landwirtschaft, in den Dörfern auf der andern Seite des Thaies Alp-

wirtschaft getrieben. Hier ist die Gegend, wo der erste Kampf der Punier

mit den Alpenvölkern stattfand. Alles, was darüber berichtet wird, findet

eine ungezwungene Erklärung. Bis 3 km vor Savines ist auch Baum

vorhanden für das Lager, in dem Hannibal die vorher schmale, etwa 20 km

lange Marschkolonne sammelte, um einen raschen Abflufs durch das Defilö zu

ermöglichen.

' Die zweite Stelle, wo Hannibal von den Kelten bedrängt wurde, ist

das Defilö zwischen Brianfon und La Vachette. Hier war der kartha-

gische Zug auf die schmale Linie zwischen der kahlen Felswand dea Col

de Toulouse und dem tiefen Spalt der Durance beschränkt. Die Kelten

begleiteten ihn teils auf der Felswand, teils auf dem südlichen Ufer über

die bewaldeten Abhänge des Inferuet Hannibal blieb mit der Infanterie

vor der Felswand stehen, um die nachdrängenden Barbaren zurückzuweisen.

Die Feinde aber, die auf beiden Seiten des Defilfe dem Zug gefolgt

waren, kreuzten 3 km oberhalb Brianfon den Weg und setzten sich in

einer Lücke des Zuges fest, mufsten aber beim Nachrücken der Infanterie

in dem nun weiteren Thale deu Weg wieder freigeben.

Auf dem Sattel des Mont Genfevre liegt jetzt ein gleichnamiges Dorf

mit Feldern und Wiesen, Wald und Wasser, wo das panische Heer be-

quem rasten konnte, weit angenehmer als auf dem Kleinen St. Bernhard

oder dem Mont Cenis. Ungefähr 3 km unter der Pafshöhe nach Nord-

osten ist die Stelle, wo Hannibal einen Weg in den Felsen hauen rnufste.

Der Weg ging jäh über die Felswand des Chabertou hinunter. Beim Durch-

zug der Infanterie war das Erdreich an der Felswand weggerutscbt und

der Durchgang der Tiere unmöglich geworden. Hannibal stieg rück-

wärts eine Strecke empor und versuchte in einer Schlucht auf der andern

Thalseite hinabzugelangen, was nicht möglich war. Nun rnufste bei der Zoll-

station von Claviöres ein Lager errichtet und hierzu viel Schnee entfernt

werden; im November 1894 lag er dort 3 m hoch. Zur Herstellung

eines Pfades wurde das Verfahren des Feuersetzens angewendet; Holz ist

dort in Fülle vorhanden, auf dem Mont Cenis spärlich, auf dem Kleinen

St. Bernhard gar nicht. Eine Strecke des Felsens wurde erhitzt und in

Windungen von 16 Schritten Länge ein 3 Schritte breiter Weg zur Thal-
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sohle hinunter gebaut, der noch vorhanden ist. Fuchs bietet eine Ab-

bildung des Ortes; ihn genau zu studieren oder zu zeichnen, war ihm bei

zweimaliger Durchreise wegen der italienischen Grenzwächter nicht möglich.

Es folgt die iitoi) iragibgeta, die mittlere Partie des Abstieges, volles,

aprici collcs, wo die Tiere Futter finden, zwischen Cösaune und Salbertrand.

Am Mont Cenis giebt es keine solche Gegend. Damit ist nach Fuchs

der lötägige Alpenübergang zu Ende. Freilich brauchte Hannibal noch

drei Tage, um das ebene Gelände bei Susa zu erreichen. „ Er zog mutig

hinunter in die Ebenen am Po und zu dem Volk der Insubrer“, wie

Polyb UI, 56, 3 sagt. Aber daraus folgt nicht, dafs er durch das Thal

der Dora Baltea kam. Denn Polyb berichtigt diese ungenauen Worte,

Kap. 60, 2f., indem er sagt: „Am Fufs der Alpen liefs er die Truppen

sich lagern und sich zunächst erholen. Als sich dann sein Heer bereits er-

holt hatte, lud er die am Fufs des Gebirges wohnenden Tauriner, welche

im Streit mit den Insubrern waren und den Puniern mißtrauten , zur

Freundschaft ein, und da sie nicht auf ihn hörten, eroberte er in drei

Tagen ihre bedeutendste Stadt“ Livius (XXI, 38, 6) und Strabo (IV,

209) nehmen deshalb richtig an, Polyb habe die Punier Aber einen Pafs

kommen lassen, der sie nach Turin führte.

Es ergiebt sich also, dafs Livius' Bericht über Hannibals Zug nach

Italien viel genauer ist als der Polybs. Letzterer irrt sicher, wenn er den

Weg über die Alpen zu 1200 Stadien ansetzt (240 km statt etwa 140); denn

für diese Strecke hätte Hannibals Heer eine viel längere Zeit gebraucht.

Im übrigen glaubt Fuchs, mit Livius’ und Polybs Angaben im Einklang

zu stehen. Er erwähnt nicht, dafs nach Polyb Hannibal mit Allobrogen

kämpft, während es an der Druentia die Katuriger sind. Er versteht

III, 50, 1 notapbv von der Isere, während Polyb wohl irrtümlich die

Rhone meint (nach Neumann-Faltin). Im ganzen aber hat er sich durch

sein „Studien- und Reiseergebnis“ ein grofses Verdienst erworben.

Burgdorf b. Bern. F. Luterbaohcr.

212) Konrad Miller, Die ältesten Weltkarten, herausgegeben und

erläutert. V. Heft. Die Ebstorfkarte. Mit dem Facsimile der

Karte in den Farben des Originals. Stuttgart, J. Roth, 1896.

79 S. 4. Mk. 10.

Dies Heft bespricht die bedeutendste Leistung der Mönche des Mittel-

alters auf dem Gebiete der Kartenzeichnung, die um 1830 im Kloster zu
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Ebstorf nahe bei ülzen in der Lüneburger Heide aufgefundene, jetzt im

Museum des historischen Vereins für Niedersachsen zu Hannover aufbewahrte

Weltkarte. Sie ist zwar vor einigen Jahren (1891) durch die Ausgabe

von Dr. E. Somraerbrodt (88 S. in 4 und Atlas mit 25 Tafeln) bekannter

geworden, der hohe Preis dieser Ausgabe (32 M.) wird aber wohl die

Hauptschuld trageu, dafs ihre Kenntnis nicht in weitere Kreise gedrungen

ist. Daher ist die neue Ausgabe Millers mit Freude zu begrüfsen. Die

Nachbildung des Originals (dieses ist 3,58 m hoch, 3,56 m breit) in s/io

Gröfse ist vortrefflich gelungen. Gleiche Sorgfalt und Umsicht zeigt der

begleitende Text; dieser behandelt die Geschichte der Karte, die bisherige

Littcratur, den gegenwärtigen Zustand (Schrift, Farben, Einheitlichkeit der

Schrift und Malerei), Zeit und Ort der Abfassung (um 1284 in Lüneburg),

giebt dann sämtliche Legenden der Karte mit den nötigen Parallel-, resp.

Quellenstcllen und bringt schliefslich eine Erörterung über die Quellen der

Weltkarte. Grundlage ist danach durchaus die alte römische Karte des

orbis terrarum, der nur ein „christliches Mäntelchen“ umgehängt ist.

Die Ebstorfkarte ist nicht, wie Sommerbrodt meinte, ein Vorläufer der

Renaissance, ein Wiederversenken in das bessere Wissen der Römer, son-

dern sie bildet den früheren Karten gegenüber durchaus keinen Fortschritt;

sie ist vielmehr ein letztes, wenn auch grofses, Aufleuchten des römischen

orbis terramm. Die Vergleichung der in den früheren Heften von Miller

vorgefübrten Mappae mundi läfst keinen Zweifel an dieser Auffassung auf-

kommen; damit ist der Karte zum erstenmal der richtige Platz in der

Kartographie angewiesen. Die Karte ist so gut römisch, dafs wir z. B.

zahlreiche Ortschaften, die in der Argonauteusage eine Rolle spielten, hier

aufgeführt finden, als wären sie zur Erläuterung einer Dichtung über

diesen Stoff eingetragen.

Möge die vorzügliche Leistung Millers recht verbreitet werden!

Oldesloo. R. Hansen.

213) Ambros Sturm, Das Delische Problem. Linz 1895—97.

Verlag des K. K. Gymnasiums Seitenstetteu. 140 S. 8.

Diese Einzelschrift behandelt die berühmte Aufgabe der Verdoppe-

lung eines Würfels von ihrem sagenhaften Ursprung bis auf die Zeiten

eines Descartes und Newtou und bringt die geschichtliche Entwickelung

zu klarer Anschauung: wie zunächst die Erkenntnis gewonnen wird, dafs

die bekannten Hilfsmittel der Mathematik zur Lösung der Aufgabo nicht
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ausreichen, wie dann einerseits nach mechanischen Lösungen gesucht wird,

anderseits neue Gebiete der Mathematik erschlossen werden, welche die

Mittel zu streng wissenschaftlichen Lösungen an die Hand geben.

Seite 88, Zeile 16 steht:

(xs + y
8
) x — y* — 0 statt (xs + y*) x — ay* = 0,

Seite 126, Zeile 5 soll es wohl: verlängere man BC, statt: verlängere

man AB heifsen.

Bendsburg. Honrath.

214) Sedlmayer & Scheindler, Lateinisches Übungsbuch

für die oberen Klassen der Gymnasien. Im Anschlüsse

an Scheindlers Lateinische Grammatik. 2 Teile. Erster Teil:

Übungsstücke, zweiter Teil: Anmerkungen, Wörterverzeichnis und

Anhang. Wien und Prag, P. Terapsky, 1895. geh. 1 fl. 50 kr.

Dieses Übungsbuch bietet Übersetzungstoff ins Lateinische für die

6. bis 8. Klasse der österreichischen Gymnasien, d. h. Sekunda und Prima

nach preußischem Lehrplan. Die Übungsstücke geben nur antike Stoffe

in geschickter Bearbeitung. Wo Anschlufs an einen lateinischen Schrift-

steller stattfindet, z. B. in der 5. Klasse an Livius, in der 6. an Sallust,

in der 7. an Cicero, ist die betreffende Stelle angegeben. Dieser Anschlufs

ist sehr zu loben, da bis zur Prima nichts fruchtbarer ist als Nachahmuug

bzw. Anlehnung an klassische Vorbilder. Ein Anhang enthält sehr an-

sprechende stilistische und elementar- synonymische Zusammenstellungen.

Wo nicht Übungsbücher beliebt werden, die sich ausschließlich an den

jedesmaligen Lesestoff' anlehnen, ist dieses Buch auch nichtösterreichischen

Gymnasien recht zu empfehlen.

Arnstadt B. Grosse.

J/iiHeilung an unsere JCeser!
Mit dem Beginn des nächsten Jahres wird die „Neue Philologische Rund-

schau“ ihre Besprechungen auch auf die Erscheinungen der englischen und
französischen Philologie mit Einschlufs der Schulbuchlitteratur ausdehnen.

Der Umfang der Zeitschrift wird demgemäfs erheblich erweitert werden,

während dir Abonnementspreis nur um ein Geringes (auf .ft 8. — pro
Jahr) erhöht wird. Die Redaktion der neuen Abteilung ist von den
Herren Plr. G. Hellmers und Dr. F. Pabst in Bremen übernommen.

AUe Zuschriften und Sendungen werden wie bisher unter der Aufschrift

„JTn die Redaktion der Jfeuert JJhil. Rundschau in Bremen,
Schönhausenstr. 26 " erbeten.

Bremen, im Dezember 1S97.

Redaktion der Neuen Phil. Rundschau.
Dr. C. Wagener und Dr. E. Ludwig.

für die Redaktion verantwortlich Dr. E. ladwlg Sn Brentf«.
Prack and Verlag von Friedrich Andrea« Pnrtba« in Qotha.
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Meyers

Kleiner Hand-Atlas.
Mil 100 Kartanblattarn und 9 TaxtbeUafan. In Halbladar fabundau 1t Muk.

Meyers

Hand-Lexikon des allgem. Wissens.
In alnem Band. Fünft*, neub*arb*iitl* Auflag«. In Halbladar ftbandan 10 Mark.

Das Deutsche Reich

zur Zeit Bismarcks.
Potttlaoba Oaachlcbu von 1871—1890. Von Dr. Ham Blum. Gahaftat 6 Mk.;

ln Halbladar febunden 7 Mk. SO PI

Geschichte der Englischen Litteratur
Mn d«n klt.it. Znilnn bi. «nr Oe|«nnin, ion Prell I)r. K i c b 1 r d W 0 1 k 1 r. IUI

162 AbbUdun,.a lm Text, 25 T»feln In Firbindrnck, Knpf.nUcb nnd HoUichnltt

und 11 Fikilmll.-Biill.iii. In H.lbl.d« ..bandln 1« Mk. odnr ln 14 U.fmnn.M
n j. 1 Mk.

Probehefte liefert jede Buchhandlung zur Ansicht. — Prospekte gratii.

= Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig =

EAAHNIKOI OINOI
J. F. Menzer, Neckargemünd.

npop.ijÖsu'cij; tf,;

AüXrj« tt)« A. B. T. xoü liaotr/pu ti)« 'EXAaBo«.

ripiüToj xal dp)(Oiöxoxo« 61007(07?]« olxo« ev Fep-

jiavia, oiair
(

peT TtXoooiov öro0^xr
(
v ix 40 eiSiüv.

K toioxiov 8oxt|A^?, oEiov ouaTdoeui« <i>« ^evixii»-

a7a7r7]xöv oüipov 8iä xd« lopxd«, 12 (1670X01 910X01

drö 12 Mdpxa« e»>« 20 Mdpxo«.

TipioXöYia eXeüOspa xa/u8po(xr/ü>v xeXtov

ei« xd« 010x070« aa«.

Dreck tun Friedrich Andres Perthes in üothi.

H inwti aL Rpilntrp* Tltpl und Rntrifitnv vn Jak'
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